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Vorrede  zur  ersten  Auflage. 

Bertran  von  Born  erscheint  hiermit  zum  zweiten  Maie 

vor  dem  deutschen  Publikum,  nachdem  inzwischen  auch 

Frankreich  durch  Veranstaltung  einer  Sonderausgabe  (Poésies 

complètes  de  Bertran  de  Born  p.  p.  A.  Thomas.  Toulouse 

1888)  dem  Dichter  den  ihm  lângst  schuldigen  Tribut 

gezollt  hat.  Letztere  Ausgabe.  beruht  zwar  nicht  auf  einer 

neuen  kritischen  Bearbeitung  des  gesamten  Materials, 
lehnt  sicb  vielmehr  im  wesentlichen  an  den  Text  der 

meinigen  an,  stellt  jedoch  trotzdem  ihrer  Vorgangerin 

gegeniiber  einen  Fortschritt  dar,  da  sie  in  mehreren  Punkten 

den  Text  unzweifelkaft  verbessert  und  auch  durch  Deutung 
einzelner  bisher  unklarer  Stellen  sich  Verdienste  erworben 

hat.  Ebenso  ist  es  dankenswert,  dass  der  Verfasser  im 

Anhange  aus  dem  Cartularium  des  Klosters  Dalon  aile 

Urkunden  abgedruckt  hat,  welche  sich  auf  unseren  Dichter 
beziehen. 

Weitere  hochst  willkommene  Hiilfe  bei  dieser  Neu- 

bearbeitung  ist  mir  durch  eine  Anzahl  deutscher  und 

franzosischer  Gelehrter,  besonders  Andresen,  Bartsch, 

Chabaneau,  Levy,  Stengel,  Suchier  u.  a.  erwachsen, 

welche  eingehende  Besprechungen  der  beiden  frûheren 

Ausgaben  geliefert  und  dadurch  in  gemeinsamer,  eintrachtiger 

Arbeit  ein  immer  volligeres  und  tieferes  Verstandnis  dieser 

eigenartigen  Dichtungen  ermôglicht  haben.  Pur  die  Lebens- 
beschreibung    des  Dichters    war    ausserdem  noch  Clédats 
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Arbeit  (Du  rôle  historique  de  Bertran  de  Born.  Paris  1879), 

fur  die  provenzalischen  Erlâuterungen  die  von  Chabaneau 

(Les  biographies  des  troubadours  en  langue  provençale, 

Toulouse  1885)  von  Bedeutung.  Endlich  finden  sich  auch 

in  einigen  anderen  Abliandlungen  hier  und  da  textkritische 

Bemerknngen  iiber  einzelne  Stellen  unseres  Uichters  ein- 

gestreut,  so  bei  Settegast,  Joi  in  der  Sprache  der  Trou- 

badours, Berichte  der  kgl.  Sachs.  Gesellschaft  der  Wissen- 

schat'ten,  20.  Juli  1889;  bei  Reimann,  Die  Declination  der 
Subst.  und  Adj.  in  der  Languedoc  bis  zum  Jahre  1300, 

Diss.,  Strassburg  1882;  bei  Loos,  Die  Nominalrlexion  im 

Provenzalischen,  Marburg  1884,  und  bei  Pleines,  Hiat  und 

Elision  im  Provenzalischen,  Marburg  1885.  Von  den  dort 

vorgeschlagenen  Ànderungen  habe  ich  in  den  Anmerkungen 

jedoch  nur  die  mitgeteilt,  die  einen  gewissen  Grad  von 
Wahrscheinlichkeit  zu  haben  schienen. 

Die  vorliegende  Ausgabe  ist  aus  einer  sorgfàltigen 

Priifung  meiner  friiheren  hervorgegangen,  wobei  ich  natiirlich 
aile  erwahnten  Vorarbeiten  nach  Krâften  verwertet  habe. 

In  bezug  auf  die  Datierung  einiger  Dichtungen  bin  ich  zu 

anderen  Resultaten  gekommen  als  Clédat,  ja  auch  als 

Thomas,  und  habe  meine  Ansicht  jedesmal,  allerdings 

moglichst  kurz,  zu  begrûnden  versucht.  Zu  besserer  Uber- 
sicht  gebe  ich  am  Schlusse  der  Lebensbeschreibung  eine 

Zusammenstellung  der  verschiedenen  Datierungen  aller 

bisherigen  Biographen.  Zwei  Sirventese,  welche  die  Hand- 
schriften  unserem  Dichter  zuschreiben,  habe  ich  in  den 

Anhang  verwiesen,  weil  sie  vermutlich  nicht  von  Bertran 

von  Born,  dem  Vater,  sondern  vielleicht  von  dessen  gleich- 

namigem  Sohne  herstammen,  und  habe  ebendort  dasjenige 

angefiigt,  fiir  vvelches  auch  die  Handschriften  ausdrùcklich 

den   jungen  Bertran  von  Born   als  Verfasser  bezeichnen. 
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Die  provenzalischen  Erlauterungen  lasse  ich  nach  dem 

Vorgange  der  Handschriften  immer  denjenigen  Gedichten 

vorangehen,  fur  die  sie  bestimmt  sind,  obwohl  sie  stellen- 

weise  sehr  tmzuverlâssig  sind,  daher  zuweilen  eher  irre- 
fûhren,  als  zur  wirklichen  Erklàrung  des  betreffendea 
Gedichtes  dienen. 

In  den  wenigen  Fàllen,  wo  ich  in  betreff  des  Hand- 
schriftenverhàltnisses  der  Lieder  meine  Ansicht  geiindert 

habe,  konnte  ich  dies  nur  an  der  Gestaltung  des  Textes 

bemerkbar  machen,  wàhrend  ich  die  Begriindung  meiner 

jetzigen  Ansicht  durch  Vorftihrung  des  Stammbaumes  fiir 

eine  neue  Bearbeitung  der  grosseren  Ausgabe  aufsparen 

muss.  In  gleicher  Weise  ist  durch  den  Charakter  der 

Sammlung,  in  welcher  dies  Buch  erscheint,  auch  die  Mit- 
teilung  der  Varianten  ausgeschlossen.  Nur  in  den  Fâllen, 

wo  die  von  mir  gewâhlte  Lesart  gar  nicht  durch  die 

Ûberlieferung  gestiitzt  ist,  habe  ich  dies  in  den  An- 
merkungen  hervorgehoben,  und  habe  ebendort  auch  die 

abweichenden  Vorschlage  der  oben  erwahnten  Rezensenten, 

soweit  sie  in  Betracht  zu  kommen  schienen,  aufgefùhrt. 

Die  Orthographie  habe  ich  einheitlich  geregelt.  Mass- 
gebend  waren  mir  dabei  einmal  die  Schltisse,  die  sich  aus 

der  Beobachtung  der  Reime  ergeben,  sodann  die  Regeln, 

welche  die  Leys  d'amors  iiber  diesen  Punkt  aufstellen  (vgl. 

Lienig,  Die  Grammatik  der  provenzaliscken  Leys  d'amors, 
verglichen  mit  der  Sprache  der  Troubadours  I.  Diss.  Breslau 

1890),  endlich  die  Schreibung  der  Handschriften,  soweit 

dièse  sàmtlich  oder  wenigstens  nahezu  sâmtlich  iïberein- 
stimmten.  Den  Handschriften  folgte  ich  in  diesem  Falle 

sogar  einzeln  im  Gegensatz  zu  den  Forderungen  der  Leys, 

z.  B.  in  der  Setzung  des  n  mobile  bei  un  und  in  der 

3.  Person  des  Plural  sowie  bei  der  Auslassung  des  h  bei 

dem  Hilfsverb  aver.     In  der  einen  oder  der  andern  Frage 
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sind  mir  allerdings  Zweifel  geblieben.  Die  fur  die  Gedichte 

festgestellte  Schreibung  habe  ich  dann  auch  bei  den  pro- 
venzalischen  Lebensnachrichten  und  den  Erlauterungen 

durchgefiïhrt,  obscbon  deren  Verfasser,  die  allerdings  aucb 

wohl  der  engeren  Heimat  des  Dicbters  angehorten,  mog- 
licberweise  eine  etwas  audere  Orthograpbie  gehabt  haben. 

Die  sogenannten  angelehnten  Laute  habe  ich  nach  dem 

Beispiele  andrer  durch  einen  Punkt  von  den  zugehôrigen 

Worten  getrennt.  Die  Grùnde,  welche  Paul  Meyer  (Rom. 

20,  168)  gegen  diesen  Brauch  anfuhrt,  scheinen  miv  nicht 

stichhaltig  zu  sein.  Wenn  man  ein  lama  der  Handschriften 

in  einern  kritischen  Text  durch  Varna  wiedergibt,  so  kann 

man  fur  deren  amal  mit  genau  dem  gleichen  Recht  ama  '  / 
schreiben.  Der  Apostroph  ist  nicht  weniger  konventionell 

als  der  Punkt;  beide  deuten  an,  dass  eine  Vereinigung 

urspriinglich  selbstandiger  Elemente  vorliegt.  Wenn  Paul 

Meyer  hervorhebt ,  dass  wir  es  in  Wortern  wie  beus 

(==  be  vos)  mit  einem  einsilbigen  Diphthong  zu  tun  haben, 

so  ist  dies  richtig,  spricht  aber  nicht  gegen  jene  Schreibung, 

weil  dièse  die  Natur  des  Diphthongs  in  keiner  Weise 

veràndert,  da  z.  B.  la'i  genau  so  einsilbig  ist  wie  lai; 
sind  zwei  Silben  erforderlich,  so  muss  man  trennen,  d.  h. 
la  i  schreiben. 

Das  Glossar  gibt  nur  bei  denjenigen  Formen  die 

Fundstelle  an,  welche  von  der  normalen  Gestalt  aus  irgend 

einem  Grunde,  z.  B.  dem  Reime  zu  Liebe,  abweichen. 

Dagegen  sind  in  dem  Namensverzeichnis  samtliclie  Beleg- 
stellen  aufgefiihrt,  wenigstens  die  aus  den  Gedichteu,  ans 

den  Erlàuterungen  nur  bei  denjenigen  Namen,  die  in  den 

Dichtungen  nicht  vorkommen. 

Kiel,  im  Mai  1891. 

Albert  Stimmiim. 



Vorrede  zur  zweiten  Auflage. 

Fur  die  vorliegende  neue  Auflage  habe  ich  nicht 

nur  den  Test,  sondera  auch  die  Lebensbeschreibung  und 

das  Glossar,  vor  allem  aber  die  Anmerkungen  sorgfàltig 

nachgeprtift  und,  wo  es  nôtig  erschien,  verbessert,  bzw. 
erweitert.  Dabei  haben  mir  mehrere  inzwischen  erschienene 

Arbeiten  wertvolle  Hulfe  geleistet.  Dahin  gehôren  die 

beiden  Besprecliungen  der  vorigen  Auflage  von  0.  Schultz- 

Gora  in  der  Deutschen  Literaturzeitung  13,  1175 — 77 

(=  Sch.-G.)  und  von  Antoine  Thomas  in  der  Romania 

22,  590  —  94,  sodann  die  vortreffliche  Ausgabe  Folquet 

de  Marseille's  von  Stan.  Stronski  (Le  troubadour  Folquet 
de  Marseille,  Cracovie  1910),  die  auch  mehrere  Bertran 

de  Born  betreffende  Fragen  behandelt.  Weiter  sind 

einzelne  Stellen  des  Textes  besprochen  worden  von  0. 

Sehultz-Gora  in  der  Ztschr.  f.  rom.  Phil.  10,  228  —  29, 

von  Hugo  Audresen  ib.  18,  268 — 70  und  von  Giulio  Bertoni 

in  der  Revue  des  langues  rom.  55,  92 — 93,  wàhrend  ver- 
schiedene  Punkte  der  Lebensbeschreibung,  bzw.  der  Datierung 

der  Sirventese  von  P.  Boissonade  durch  einen  Artikel, 

betitelt  „Les  comtes  dAngoulême,  les  ligues  féodales 

contre  Richard  Coeur  de  Lion  et  les  poésies  de  Bertran 

de  Born"  in  Annales  du  Midi  7,  275 — 79,  aufgeklàrt,  bzw. 
berichtigt  worden  sind.  Allen  diesen  Mitarbeitern  spreche 
ich  hiermit  meinen  herzlichsten  Dank  aus. 



Dagegeu  haben  folgende  Verorïentlichungen,  die 

ebenfalls  unseren  Dichter  betreffen,  keine  neuen  wissen- 

schaftlichen  Ergebnisse  gebracht:  E.  Schwan,  Bertran 

de  Bon»,  Vortrag,  Preuss.  Jahrbiïcher  60,  95  — 106;  ver- 
Bchiedene  Âufs&tze  von  De  Boysson  in  dera  Bull,  de  la 

soc.  bist.  et  arcbéol.  du  Périgord  21,  295— 317;  22,208— 

33;  22,  268—88;  23,  63—96;  24,  145—73  und  30,  61— 
68  sowie  in  dem  Bull,  de  la  soc.  scient.,  bist.  et  archéol. 

de  Corrèze,  Brive  22,  329  sq.  und  23,  63—96;  173—210; 

367—403;  477—547;  von  Michèle  Schevillo,  Bertram 
dal  Bornio,  Roma  1897;  von  demselben:  Bertram  dal 

Bornio  e  il  rè  giovane,  Nuova  Antologia  154,  452 — 78; 

Bertram  dal  Bornio  e  Riccardo  Cuordileone,  ib.  154,651 — 

65  und  Dante  e  Bertram  dal  Bornio  ib.  155,  82—  97; 

von  E.  Magne,  Bertran  de  Born,  étude  psychologique, 

Paris  1904  und  von  Maxwell  H.  H.  Macartney,  Bertrand 

de  Born,    a  literary  causerie,  The  Academy  70,  478 — 79. 

Gottingen,  den  26.  Juli   1913. 

Albert  Stiuiming. 



Lebensbeschreibung. 

Unter  den  Quellen  fiir  die  Nachrichten  tiber  Bertran 

von  Boni's  Leben  ist  neben  seinen  eigenen  Liedern  das Urkundenbuch  das  nahe  bei  der  Heimat  des  Dichters 

gelegenen  Klosters  Dalon  die  zuverlàssigste  l).  Mit  dessen 
Hûlfe  sind  wir  iin  Stande,  die  Familie  Bertrans  durch 
drei  Generationen  zuriickzuverfolgen.  Der  Grossvater  des 
Dichters,  Itier  von  Born,  erscheint  als  Zeuge  in  einem 

Aktenstiicke  des  genannten  Klosters  aus  déni  Griindungs- 

jahre  desselben  1114.  Der  Sohn  Itier's,  Nainens  Bertran, 
bekam  von  seiner  Frau  Ermengarde  drei  Sohne,  niimlich 
ausser  dem  âltesten,  unserem  Dichter,  noch  zwei  andere, 
Itier  und  Constantin,  von  denen  der  letztere,  wie  wir 
sehen  werden,  mit  seinem  âltesten  Brader  mehrfach  in 
Zwist  geraten  ist. 

Das  Scbloss  Born,  nach  welchem  die  Familie  ihren 
Namen  trug,  ist  hochst  wahrscheinlich  dasjenige,  welches 
in  Périgord,  und  zvvar  hart  an  der  Grenze  von  Limousin 
(im  heutigen  Dep.  Dordogne,  Gemeinde  Salagnac),  lag  und 
dessen  Ùberbleibsel  noch  jetzt  inmitten  eines  grossen 
Waldes  sichtbar  sind.  Es  muss  indessen  irtih  in  fremden 

Besitz  tibergegangen  sein,  da  in  den  Urkunden  des  zwôlften 
Jahrhunderts  stets  andere  Personen  als  Besitzer  von  Born 
srenannt  werden. 

*)  Das  Original  ist  verloren  gegangen,  cloch  befindet  sich 
eine  im  Jahre  1680  gefertigte  Abschrift  in  der  Pariser  National- 
bibliotbek  (f.  lat.  17120);  die  auf  die  Familie  Born  bezûglicben 
Abschnitte  sind  von  A.  Tbomas  im  Anhang  seiner  Ausgabe 
(S.  151—60)  abgedruckt. 

Romanische  Bibl.    Bertran  von  Born.  1 
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Das  Ceburtsjahr  des  Dichters  vermogen  wir  nur  an- 
iKilu'iungsweise  anzugeben.  Wir  vvissen,  dass  ans  seiner 
Fdie  mit  lïaimunda  zwei  Sohne,  Bertrau  und  Itier,  sowie 
eine  Tochter,  Aimeline,  hervorgingen,  und  da  letztere  nach 
der  Angabe  des  Chronisten  Gottfried  von  Vigeois  iui  Jahre 
1183,  wo  jener  sein  Werk  scbrieb,  bereits  mit  Seguin  von 
Lastours  verbeiratet  und  Mutter  zweier  Sohne  war,  so 

wird  ihr  Vater  vennutlich  zwischen  1135  und  1140  ge- 
boren  sein.  Dieser  erscheint  nun  sowobl  in  seînen  Ge- 
dichten  wie  auch  in  den  Urkunden  als  Herv  von  Autafort, 
einem  starken  Schlosse,  das  etwa  12  Km.  siidlich  von 
dem  alten  Stammsitz  Born,  36  Km.  ostlich  von  Périgueux 
lag  und  das  in  verjiïngter  Form  (jetzt  Hautefort  genannt) 
noch  vorhanden  ist.  Wie  uns  der  oben  genannte  Gottfried 
von  Vigeois  berichtet,  gehorte  es  ursprûnglich  der  Familie 

Lastours,  und  es  ist  nicht  bekannt,  wodurch  der  Besitz- 
wecbsel  veranlasst  worden  ist.  Vielleicht  ist  dies  auf  dem 

Wege  der  Vererbung  gescbehen,  da  die  beiden  Geschlechter 

Lastours  und  Born  mehrfach  durch  Verheiratung  in  ver- 
wandtscbaftliche  Beziehungen  getreten  sind.  So  war  Con- 

stantin, des  Dichters  jtingerer  Brader,  mit  Agnes  von  Las- 

tours vermahlt,  und  auch  der  Gemahl  Aimeline's,  der 
Tochter  unseres  Bertran,  gehorte,  wie  wir  gesehen,  jener 
Familie  an.  Wie  dem  auch  sei,  Tatsache  ist,  dass  in 

einem  Aktenstiick,  welches  zwischen  1159  und  1169  ent- 
standen  ist,  Bertran  und  Constantin  von  Born  als  Bewohner, 
das  heisst  doch  wohl  als  Besitzer,  von  Autafort  bezeichnet 
werden. 

Weiter  cntnehmen  wir  dem  mehrfach  erwahnten  Vr- 
kundenbuche  noch  folgendes.  Als  des  Dichters  Gattin 
erscheint  im  Jahre  1179  Kaimunda,  im  Jahre  1192  dagegen 

eine  Philippa,  sodass  wir  annehmeu  miissen,  dass  er  in- 
zwischen  Wittwer  geworden  war  und  sich  dann  aufs  neue 
verbeiratet  batte.  In  demselben  Jahre  1192  erhielten 

zwei  Sohne  erster  Ehe,  Bertran  und  Itier,  auf  einem  Feste 

in  Puy  Notre-Dame  en  Velay  den  Ritterschlag.  Aus  der 
zweiten  Ehe  des  Dichters  entsprossen  zwei  Sohne,  Bertran, 
der  zum  Unterschiede  von  seinem  Stiefbruder  gleichos 
Namens  Bertran  der  Jîlngere  genannt  wurde,  und  Constantin. 



Wenden  wir  uns  nunniekr  zu  einer  zweiten  Quelle, 

nanilich  den  beiden  uns  erhaltenen  provenzalischen  Bio- 
graphien,  so  erweisen  sich  dieselben  als  sehr  durftig  und 
obenein  unzuverlàssig.  Zunâckst  ist  hervorzubeben,  dass 
sie  von  verschiedenen  Verfassern  herriiliren  miissen,  da  sie 
teilweise  mit  einander  im  TViderspruch  stehen.  Die  erste 

nennt  namlich  den  Dicbter  einfach  „chastela"  sowie 
„Herrn  von  Autafort"  und  verlegt  seine  Heimat  richtig 
nach  Périgord,  die  andere  lâsst  ihn  fàlschlich  aus  Limousin 

stammen,  gibt  ihm  den  Titel  „Vizgraf",  der  ihm  durch- 
aus  nicht  zukam,  und  stellt  die  sicher  tibertriebene  Be- 
hauptung  auf,  dass  die  Burg  Autafort  eine  Besatzung  von 
nahezu  tausend  Mann  gehabt  habe.  Im  iibrigen  beschninken 

sich  die  kistorischen  Angaben  der  ersteren  auf  eine  all- 
gemeine  Bemerkung  iiber  Bertrans  haufîge  Kâmpfe  mit 
seinen  Nachbaren,  mit  seinem  Bruder  und  mit  Richard 

Lôwenherz,  uber  seine  unausgesetzten  Bemiihungen,  fort- 
wâhrend  neue  Kriege  anzustiften,  endlick  iiber  den  Ein- 
fiuss,  den  er  auf  den  jungen  Heinrich,  altesten  Sohn  des 

englischen  Konigs,  ausgeùbt  hat.  Falsch  ist  ihre  Behaup- 
tnng,  dass  er  in  gleicker  Weise  auch  den  Vater  beberrsckt 
babe.  Die  andere  teilt  uns  mit,  dass  sein  Spielmann 
Papiol  geheissen  und  wen  er  mit  den  in  seinen  Sirventesen 

fiir  die  englischen  Prinzen  verwandten  Verstecknamen  ge- 
meint,  wobei  jedoch  Richard  Lôwenherz  mit  seinem  Vater, 
Konig  Heinrich  IL,  verwechselt  wird.  Aucb  die  Angabe, 
dass  er  fur  den  altesten  Brader  die  Bezeichnung  Marinier 
gebraucht  habe,  scheint  auf  einem  Irrtum  zu  beruhen,  da 
von  den  beiden  Gedichten,  in  welchen  jener  Versteckname 
vorkommt,  eins  (No.  23)  sicher  erst  nach  dem  Tode  des 

jungen  Heinrich  niedergescbrieben  worden  ist1). 
Nach  derselben  Biographie  soll  Bertran  sodann  nur 

zwei  Canzonen  gedichtet  haben,  wàbrend  wir  deren  min- 
destens  acht  kennen.  Ganz  falsch  ist  deren  weitere  Be- 
liauptung,  dass  der  juuge  Heinrich  in  einem  Schlosse  Bertrans 

')  Ob  jener  Versteckname  auch  noch  in  Ko.  21  vorkommt, 
das  ebenfalls  nicht  mehr  zu  Lebzeiten  Heinrichs  entstariden  ist, 
lasst  sich  nicht  mit  Sicherheit  angeben  (s.  Auin.  zu  21,  64). 

1* 



von  Born  in  Folge  eines  Pfeilschusses  gestorben  sei,  da 
er,  wie  wir  sehen  werden,  in  dem  Stàdtchen  Martel  einera 
Pieber  erlag.  Endlich  erhalten  wir  dort  noch  einen  kurzeu 

und,  wie  sich  herausstellen  wird,  ebenfalls  ungeschicht- 
liehen  Bericht  iiber  die  Einnahme  Autaforts  durch  Konig 

Beinrich  II.  Da  also  mit  Ausnabme  einer  spater  zu  be- 
sprecbenden  Mitteilung  iiber  die  letzten  Lebensjahre 
Bertrans  aile  Angaben  dieser  Biographie  teils  unbestimmt, 
teils  nnricktig  sind,  so  kann  sie  keiuen  urkundlicben 
Wfflrt  beanspruchen. 

Etwas  mehr  Bedeutung  haben  die  uns  erhaltenen  so- 

genannten  ,,razos",  die  provenzalischen  Erlàuterungen  zu 
Bertrans  Gedichten.  Da  nàmlich  letztere  viele  Anspielungen 
auf  Personen  und  Ereignisse  jener  Zeit  enthalten,  so  bat 
man  es  scbon  bei  der  Aufnahme  derselben  in  die  alten 

Liedersaminlungen  fiir  nôtig  befunden,  verschiedene  von 
ibnen  mit  mehr  oder  weniger  ausfiihrlichen  Erklârungen 
zu  versehen.  Es  ist  zu  vermuten,  dass  dièse  Erlàuterungen 
etwa  ein  halbes  Jahrhundert  nach  Bertrans  Tode  nieder- 
geschrieben  worden  sind,  und  es  stellt  sich  bei  nàherer 
Untersuchung  heraus,  dass  der  Verfasser,  richtiger  der 

Sammler,  ziemlich  kritiklos  verfahren  ist,  d.  h.  aile  Nach- 
richten,  welche  damais  iiber  den  Dichter  umliefen,  auf- 
nahm,  ohne  ihre  geschichtliche  Glaubwûrdigkeit  zu  unter- 
suchen.  Dazu  kommt,  dass  manchmal  seine  Erlàuterungen 
einfach  in  einer,  obenein  stellenweise  recht  ungeschickten, 
Umschreibung  der  betreffenden  Gedichte  bestehen,  wobei 
nicht  selten  der  Fall  vorgekommen  ist,  dass  der  Verfasser 
deren  Worte  geradezu  missverstanden  hat.  Wenn  daher 

dièse  ,,razos"  auch  mehrere  schàtzbare  Aufklàrungen  ent- 
halten, so  sind  sie  doch  nnr  mit  grosser  Vorsicht  zu  be- 

nutzen  und  miissen  stets  an  der  Hand  der  zeitgenossischen 
Chroniken  und  anderer  zuverlàssiger  Quellen  gepriift  werden. 

Aile  Quellen  nun  stimmen  in  dem  Punkte  iiberein, 
dass  unser  Dichter  zu  den  Sohnen  Konig  Heinrichs  nahe 
Beziehungen  gehabt  hat;  in  seinen  Gedichten  bezeichnet 
er  sie  wiederholt  mit  Verstecknamen,  so  den  Richard  mit 

Oc  e  No,  den  Gottfried  mit  Bassa,  wàhrend  es,  wie  gesagt, 
nicht    sicher    ist,    ob    er    mit   dem  Ausdruck  Marinier   den 
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âltesteD,  Heinrich,  meint.  Wie  dièse  vertraute  Bekannt- 
schaft  entstanden,  wissen  wir  nicht,  doch  liât  die  Tat- 
sache  selbst  nichts  auffàlliges,  da  die  Priuzen  sich  oft  und 
lange  in  der  Nàhe  von  Bertrans  Heimat  aufgehalten 
haben.  Ihre  Mntter  Eleonore  von  Aquitanien,  welche  zwei 
Monate  nach  ihrer  Scheidnng  von  dem  franzosischen  Kônige 
Lndwig  VIL  am  18.  Mai  1152  Heinrich  IL  Plantagenet, 
Grafen  von  Anjou  und  Maine,  seit  Ende  1154  Kônig  von 
England,  geheiratet  hatte,  weilte  namlich  seit  1163  mit 
ihren  Sôhnen  in  Bordeaux  als  Statthalterin  ihres  Gatten;  ja 
durch  den  Vertrag  von  Montmirail  (6.  Januar  1169)  wurde 
dem  Prinzen  Heinrich  die  Verwaltung  von  Anjou  und  Maine, 
dem  Richard  die  von  Poitou  iibertragen,  und  1179  wurde 
letzterer  zum  Herzog  von  Aquitanien  ernannt.  Da  nun 
also  tatsâchlich  ein  enges  Verhàltnis  zwischen  den  Prinzen 
und  dem  Dichter  bestand,  so  ist  es  begreiflich,  dass 
letzterer  an  den  zahlreichen  Zwistigkeiten  und  Kampfen 
der  Briider  unter  einander  und  gegen  ihren  Vater  regen 
Anteil  genommen  hat,  ein  Anteil,  dem  er  auch  meist 
in  seinen  Dichtungen  einen  deutlichen  Ausdruck  verlieh. 

Dass  er  schon  an  der  ersten  grossen  Empôrung  der 
Prinzen  voni  Jahre  1173  sich  tâtig  beteiligt  habe,  lasst 
sich  allerdings  nicht  beweisen.  Auf  Anstiften  der  Eleonore, 
die  von  einer  heftigen  Abneigung  gegen  ihren  Gatten  erfasst 
worden  war,  hatte  sich  uamrich  ihr  Sohn  Heinrich,  welcher, 
seit  cr  am  15.  Juni  1170  in  Westminster  gekront  worden, 

der  ..jtvflge  Kônig"  hiess,  mit  seinen  Brudern  Richard  und 
Gottfried,  mit  seinem  Schwiegervater,  Kônig  Ludwig  VIL 
von  Frankreicb,  sowie  mit  zahlreichen  franzosischen  und 
aquitanischen  Baronen  verbunden,  um  seinen  Vater  vom 

Throne  zu  stossen.  Erst  nach  hartniickigem  Kampfe  ge- 
lang  es  der  iiberlegenen  Feldherrngabe  Heinrichs  IL,  aller 

seiner  Gegner  Hen-  zu  werden  und  sie  zu  einem  Frieden 
zu  zwingen,  der  am  29.  September  1174  zu  Stande  kam. 
Wenn  auch  die  Vermutung  nahe  liegt,  dass  Bertran  von 
Born,  wie  spàter,  so  auch  bei  dieser  Gelegenheit  sich 
unter  den  Bundesgenossen  des  jungen  Kônigs  befunden 
hat,  so  bezieht  sich  doch  unter  den  auf  uns  gekommenen 
Gedichten  desselben  keins  auf  diesen  Feldzug;    auch  wird 
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in  den  zeitgenossischen  Geschichtswt  rkcn  wedcr  sein  Name 
imch  der  seiner  Burg  genannt. 

Eine  gewisse  Bestiitigung  jencr  Vermutung  schcint 
sich  aus  dem  ftltesten  un8  erhaltenen  Sirventese  Bertrans 

von  Born  zu  ergeben,  obwohl  dièses  ganz  anderen  Er- 
cignissen  seine  Entstehung  verdankt.  Es  bestand  nàmlick 
eine  alte  Feindschaft  zwischen  Alfons  II.  von  Aragon  nnd 
dera  Grafen  Raimund  V.  von  Toulouse,  die  sich  um  den 
Besitz  der  Grafschaft  Provence  stritten,  und  Alfons  batte 
von  jeher  in  Heinrich  II.  von  England  einen  zuverlassigen 

Bundesgenossen  gehabt,  da  dieser  dnrch  seine  Gattin  An- 
spriiche  auf  die  Grafschaft  Toulouse  zu  haben  behauptete. 
Nachdem  die  langjàhrigen  Kriege  zwiscben  den  Gegnern 
1176  durch  einen  Vertrag  beendet,  brachte  Alfons  schon 
im  folgenden  Jahre  aufs  neue  einen  Bund  gegen  Raimund 
zu  Stande,  woranf  dieser  1179  mit  der  gleichen  Massregel 

antwortete.  Nachdem  sich  der  Kampf  lângere  Zeit  unent- 
scbieden  hingezogen,  brach  der  Aragonier  im  Sommer  1181 
mit  einem  starken  Heere  in  das  feindliche  Gebiet  ein, 
nahm  und  zerstôrte  mehrere  Schlosser,  ja  erschien  sogar 

vor  den  Mauern  von  Toulouse,  dessen  Umgebung  er  furcht- 
bar  verwustete l).  Raimund  wandte  sich  hulfesuchend  an 
die  aquitanischen  Barone,  die  ja  als  die  alten  Gegner 

Heinrichs  und  dessen  Frenndes  Alfons'  seine  natiirlichen 
Veibundeten  sein  mnssten.  Der  Umstand,  dass  er  seine 
Sendboten  zu  diesem  Zwecke  auch  an  Bertran  von  Born 

schickte,  làsst  darauf  schliessen,  dass  dieser  ebenfalls  jenem 

Kiinige  scbon  feindlich  gegeniiber  gestanden  batte.  Be- 
merkenswert  ist  es  dabei,  dass  er  unseren  Bertran  bitten 

liess,  er  môge  ihn  auch  durch  seine  Dichtergabe  unter- 
stiitzen  und  seine  Standesgenossen  durch  Sirventese  fur 
dièse  Sache  begeistcrn.  Wir  diirfen  hieraus  den  sicheren 
Scbluss  zielien,  dass  Bertran  sich  damais  schon  wiederholt 
dichterich  versuoht,  ja  durch  kriegerische  Lieder  bereits 
eine  gewisse  Beruhmtheit  erworben  hatte,  sodass  selbst 
mâchtige  Fiirsten  sich  um  seine  moralische  Unterstiitzung 
bemiihten.    Raimunds  Hoffnung  wurde  nicht  getauscht.     In 

»)  Histoire  de  Languedoc,  VI,  S.  68— 70,  87,  93-94. 
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dem  Liede  1  (B.1)  23)  erklàrt  der  Dichter,  dass,  da  der  Graf 
von  Toulouse  ihn  durch  Aramon  Luc  von  Esparro  habe 
auffordern  lassen,  ein  zum  Kanipfe  anreizendes  Sirventes 
zu  machen,  er  nicht  nein  sagen  wolle.  Begeistert  schildert 
er  nun,  wie  der  Graf  nach  Toulouse  seinen  Heerbann 

entbieten,  wie  ihm  von  allen  Seiten  Bundesgenossen,  dar- 
unter  der  Dichter  selbst,  zustrômen  und  wie  in  dem  dann 
beginnenden  Waffentanz  die  Feinde  den  wuchtigen  Hieben 
ihrer  Gegner  unterliegen  wtirden.  Als  die  Entstehungszeit 
dièses  Gedichtes  ergibt  sich  ans  dem  Gesagten  der  Sommer 
des  Jahres  1181. 

Bertran  scheint  jedoch  seinen  Vorsatz,  dem  Raimund 
zu  Hùlfe  zu  zieben,  falls  er  ihn  iiberbaupt  jemals  ernstlich 
ins  Auge  gefasst  bat,  nicht  ausgefuhrt  zu  haben.  Die 
Verhàltnisse  in  seiner  engeren  Heimat  gestalteten  sich 
auch  bald  so,  dass  sie  seine  ganze  Aufmerksamkeit  und 
Tatkraft  in  Anspruch  nahmen.  Seit  der  Krônung  des 
jungen  Heinrichs  hatte  Richard  allein  die  Verwaltung  von 
Poitou  und  Aquitanien  erhalten.  Ihm  hatte  daher  auch 

sein  Vater,  als  mehrere  Barone  den  Frieden  vom  29.  Sep- 
tember  1174  nicht  anerkennen  wollten,  die  Unterwerfung 

der  Aufstândischen  tibertragen.  Zwar  war  ihm  dies  da- 
mais auch  gelungen,  aber  die  Strenge  und  Hârte,  ja  Grau- 

samkeit,  die  er  bei  seiner  Regierungsweise  an  den  Tag 
lcgte,  riefen  bald  eine  allgemeine  Erbitterung  hervor,  die 
sich  zu  verschiedenen  Malen  in  Empôrungen  Luft  machte. 
Eine  solche  brach  auch  im  Jahre  1182  aus,  an  welcher 
sich  Ademar  V.,  Vizgraf  von  Limoges,  Elias  Y.  Taleyrand, 
Graf  von  Périgord,  sowie  andere  Barone  beteiligten  und 
die  auch  Bertran  von  Born  mit  seinem  ganzen  Einflusse 
eifrig  untersttitzte.  Zunàchst  allerdicgs  nur  mit  geistigen 
Mitteln,  indem  er  die  Emporer  anfeuerte,  sie  durch  Eide 
zu  einem  festen  Bunde  zusammenfugte  und  ihnen  neue 
Bundesgenossen  warb.  Am  tàtlichen  Eingreifen  wurde  er 
durch  seine  persônlichen  Verhàltnisse  gehindert.  Wir  haben 
oben  (S.  2)  erfahren,  dass  in  einer  Urkunde,  die  zwischen 

')  B.  =  Bartsch ,   Grundriss  zur  Geschichte  der  proveuza- 
lischen  Literatur.    Elberfeld  1872. 
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1159  und  1169  niedergeschrieben  ist,  neben  unserem  Dichter 
auch  sein  Bruder  Constantin  als  Herr  von  Autafort  er- 
scheint.  Wenn  man  hiernacb  vermuten  muss,  dass  beiden 
Briidern  jenes  Scbloss  gemeinschaftlich  gehort  habe,  so 
wird  dièse  Vermutung  durch  die  eigenen  Worte  des 

Dichters  (2,  1 — 7;  3,  41 — 45)  bestâtigt,  obwohl  wir  ausser 
Stande  sind,  anzugeben,  wie  dièses  eigentiimlicbe  Ver- 
hàltnis  entstanden  war.  Nach  der  Erlauterung  zu  2  war 
Constantin  ein  vorsichtiger  Mann,  der  die  Ruhe  liebte  (non 

era  hom  que  s'entremeses  mont  de  valor  ni  d'onor),  daber 
wenig  Neignng  zeigen  mochte,  den  immerhin  gefàbrlichen 
Plànen  und  Unternehmungen  seines  àlteren  Bruders  seine 
Hiilfe  zu  leihen.  Bei  einer  derartigen  Verschiedenheit  des 
Charakters  und  des  Temperamentes  war  ein  friedlicbes 

Zusammenregieren  von  Autafort,  zumal  in  politiscb  auf- 
geregten  Zeiten,  kaum  denkbar;  ein  Streit  war  unausbleib- 
lich,  und  wer  auch  immer  diesen  begonnen  hat,  er  endete 

mit  dem  Siège  Bertrans;  sein  Bruder  musste  die  Burg  ver- 
lassen.  Gottfried  von  Vigeois  ')  erklart  ausdriicklich,  dass 
Bertran  seinen  Bruder  durch  Verrat  aus  dem  Schlosse 
vertrieben  hat.  Nichts  war  nun  natiirlicher,  als  dass 
letzterer,  wie  uns  die  erwàhnte  Lebensnachricht  mitteilt, 
sich  hnlfesuchend  an  Richard  wandte.  Stand  doch  Bertran 

auf  der  Seite  von  Richards  Feinden,  ja  môglicher  Weise  war 
gerade  die  Weigerung  Constantins,  sich  an  dem  Aufstande 
gegen  Richard  mit  zu  beteiligen,  die  Ursache  des  Zwistes 
und  damit  auch  seiner  Vertreibung  gewesen.  So  durfte 
er  denn  auch  bei  Richard  am  ersten  eine  freundliche  Anf- 

nahme  und  ein  tatkraftiges  Eintreten  ftir  seine  Rechte  er- 
hoffen.  In  dieser  Erwartung  sah  er  sich  denn  auch  nicht 
getâuscht.  Richard  wusste  sehr  wohl,  dass  Bertran  ein 
eifriger  Fôrderer  des  Aufstandes  gewesen  war  und  dass 
dessen  Gegnerschaft  schwer  in  die  Wagschale  fiel.  Obwohl 
er  daher  damais  gerade  im  Kampfe  gegen  Ademar  V.  von 
Limoges,  den  hervorragendsten  seiner  Gegner,  begriffen 
war,  so  schloss  er  mit  diesem  Frieden,  ja  sogar  ein  Biindnis. 
Beide     fielen     gemeinschaftlich     in     das     Gebiet     unseres 

*)  Rec.  des  Historiens  de  France  18,  218. 
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Dichters  ein  und  verbrannten  und  zerstôrten  ailes  rings 
umher,  so  dass  Bertran  von  Autafort  aus  tiberall  auf 
rauchende  Triïmmer  und  zerstampfte  Saatfelder  blickte. 
Er  hoffte  nun,  dass  die  iibrigen  Teilhaber  des  Aufstandes 
herbeieilen  wiirden,  um  ihn  aus  seiner  gefâhrlichen  Lage 
zu  befreien.  Da  aber  dièse  Hoffnnng  sich  als  eitel  erwies, 
so  machte  er  seinem  Ingrimm  in  einem  bitteren  Sirventese, 
2  (B.  44),  Luft.  Nachdem  er  angedeutet,  dass  er  seinen 

Bruder  deswegen  aus  dem  gemeinsamen  Besitze  hinaus- 
geworfen,  weil  dieser  versucht  habe,  ihn,  den  Dichter,  in 
seinem  Eigentum  zu  beeintrâchtigen,  klagt  er  liber  den 
Angriff  des  Richard  und  Ademar,  erklârt  jedoch,  er  hoffe 
jetzt  mit  ihnen  fertig  werden  zu  konnen.  Dann  aber 
geisselt  er  schonungslos  die  Schlaffheit  und  Untàtigkeit 
der  Barone,  unter  denen  er  namentlicli  Elias  Taleyrand 
von  Périgord  mit  beissendem  Spotte  uberschiïttet. 

Einen  Anhalt  in  Betreff  der  Abfassungszeit  des  Gedichtes 
gewàhrt  uns  die  Erlàuterung,  indem  sie  angibt,  dass 

Richard  (dort  irrtiimlich  als  Kônig  bezeichnet)  bei  Ge- 
legenheit  der  Bekàmpfung  des  Aufstandes  Périgord  ge- 
nommen  habe.  Dies  geschah  nach  dem  Berichte  des  Gott- 
fried  von  Vigeois1)  im  Sommer  1182.  Nachdem  Richard 
bereits  im  April  einen  Einfall  in  das  Gebiet  des  Elias 
Taleyrand  gemacht,  wiederholtc  er  seinen  Angriff  im  Juni 

und  zwang  jenen,  ihm  seine  Hauptstadt  Périgord  aus- 
zuliefern,  deren  Befestigungen  er  zerstorte.  Aus  derselben 
Quelle  erfahren  wir  auch,  dass  Ademar  von  Limoges  am 
1.  Juli  Frieden  schliessen  und  zwei  seiner  Sôhne  als 

Geisseln  stellen  musste.  Da  wir  also  unter  diesen  Um- 

stânden  keinen  Grund  haben,  jene  Angabe  der  Erlàuterung 
in  Zweifel  zu  ziehen,  so  wird  das  in  Rede  stehende  Ge- 
dicht  bald  nach  dem  zuletzt  angegebenen  Zeitpunkte  ent- 
standen  sein. 

Bertran  kam  jedoch  mit  dem  blossen  Schreck  da- 
von.  Es  scheint,  dass  wichtigere  Angelegenheiten  Richard 
zwangen,  von  der  Belagerung  Autaforts  abzustehen; 
wenigstens  deutet  der  Dichter  selbst  darauf  hin,   wenn  er 

')  Rec.  des  Hist.  de  France  18,  212. 
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in der  zweiten  Strophe  triumphierend  ausruft,  Ademar  iind 
Richard  hàtten  jetzt  selbst  so  viele  Widerwartigkeiten,  dass 
Bie   uohl  genug  daran  haben  wïïrden. 

Anf  diesen  selben  Bruderzwist  diirfte  sich  auch  das 

Gedicht  3  (B.  20)  beziehen.  Aus  demselben  scheint  her- 
vorzugehen,  dass  Constantin,  als  der  Versnch,  mit  Richards 
Iliilfe  wieder  Eingang  in  Autafort  zu  finden,  gescheitert 
war,  sich  zu  demselben  Zweck  an  Kônig  Heinrich  selbst 

wandte  und  dass  dieser  zornig  unseren  Dichter  zur  Rechen- 
schaft  zog.  Jedoch  durch  seine  Gewandtheit,  mochte  dièse 
nun  darin  bestehen,  dass  er  den  Kônig  personlich  fur  sich 
zu  gewinnen  oder  dass  er  seinen  Anspruch  auf  Autafort 
geschickt  in  das  richtige  Licht  zu  stellen  wusste,  gelang 
es  dem  Bertran,  von  dem  Kônige  einen  Urteilsspruch  zu 

erlangen,  der  ihm  den  alleinigen  Besitz  der  Burg  zu- 
erkannte.  Triumphierend  zog  er  nun  in  das  lange  umstrittene 
Schloss  ein  und  gab  den  ihn  bewegenden  Gefiihlen  durch 
das  Gedicht  3  beredten  Ausdruck.  Sein  Mitbesitzer,  ruft 
er  aus,  hat  sich  erkiihnt,  von  ihm  das  Erbe  seiner  (Bertrans) 

Kinder  zu  verlangen,  und  er,  Bertran,  wùrde  geneigt  ge- 
wesen  sein,  ihm  davon  mitzuteilen.  Da  man  aber  dann 
doch  an  ihm  wûrde  auszusetzen  haben,  so  will  er  lieber 

sein  Vorhaben  ganz  aufgeben  (v.  41 — 48).  Er  nehme  die 
Entscheidung  des  Konigs  an  und  werde  nunmehr  mit  Autafort 

nach  seinem  Belieben  schalten  und  walteu  (v.  49  —  52); 
nient  einen  Fetzen  davon  wolle  er  aufgeben  und,  vver  etwas 
dagegen  einzuwenden  habe,  der  miisse  es  auf  einen  neuen 

Kampf  mit  ihm  ankommen  lassen  (v.  13  — 16).  Da  er  aber 
jetzt  mit  dem  Kônige  und  mit  Richard  gut  stehe,  so  môge 
Ademar,  Amblart  und  Taleyrand  ihn  immerhin  bekriegen 

(v.  9 — 12),  er  fiirchte  sich  vor  dem  Kriege  nicht  (v.  17 
—  29);  mit  Gewalt  werde  niemand  bei  ihm  etwas  durch- 
setzen  (v.  30 — 32).  In  der  ersten  Strophe  schreibt  er  die 
Wiedergewinnung  von  Autafort  einzig  seiner  Schlauheit 

und  seiner  Gewandtheit  zu  (v.  1 — 8). 
Die  Erlàuterung  zu  dem  soeben  besprochenen  Gedichte 

stellt  den  Verlauf  folgendermassen  dur.  Als  Bertran  einst 
seinen  Bruder  Constantin  aus  Autafort  vertrieben,  habe 

sich  dieser  an  Ademar  von  Limoges,  Amblart  von  Périgord 
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nnd  an  Taleyrand  von  Montagnac  um  Hiilfe  gewandt; 
dièse  hatten  auch  wirklich  Autafort  belagert  und  genommen; 
jedoch  sei  Bertran  mit  seiner  ganzen  Besatzimg  entkommen 
und  habe  nun  seinerseits  die  Burg  angegriffen.  Scbliesslicb 
sei  es  zum  Frieden  gekommen,  und  der  anfiinglicbe  Znstand 
des  gemeinsamen  Besitzes  sei  wieder  hergestellt  worden. 
Aber  kanm  sei  Bertran  in  Autafort  eingezogen  gewesen, 
als  er  seinen  Brader  aufs  neue  vertrieben.  Dieser  habe 

nnn  Hiilfe  bei  Kônig  Heinrich  sowie  bei  Richard  gesucht, 
und  da  ersterer  dem  Dichter  als  dem  bôsen  Ratgeber 

seines  âltesten  Sohnes  Heinrich  geziïrnt,  so  habe  er  Auta- 
fort genommen,  es  ihm  dann  aber  wiedergegeben,  wobei 

auf  die  Erlâuterung  zu  dem  Sirventes  „Puois  lo  gens  ter- 

minis  floritz"  (12)  hingewiesen  Avird.  Daran  schliesst  sich  eine 
Geschichte,  in  der  erzâhlt  wird,  auf  welche  Weise  Bertran 

den  Kônig  iiberlistet  und  dazu  bewogen  habe,  ihn  den  er- 
neuten  Bitten  Constantins  gegeniiber  im  alleinigen  Besitz 
von  Autafort  zu  belassen.  Es  heisst  nâmlich  weiter:  „Aber 
als  der  Konig  ihm  (dem  Bertran)  Autafort  wiedergab,  sagte 
er  scherzend:  „Es  sei  Dein,  Du  musst  es  verniinftiger  Weise 
wohl  haben,  da  Du  Deinen  Brader  so  libers  Ohr  gehauen 

hast".  Und  Bertran  kniete  vor  ihm  nieder  und  sagte: 
„Herr,  vielen  Dank,  sehr  gefàllt  mir  das  Urteil".  Und 
Bertran  zog  in  das  Schloss  ein,  und  der  Kônig  Heinrich 
sowie  der  Graf  Richard  kehrten  mit  ihrem  Kriegsvolk  in 
ibr  Land  zuriick.  Als  die  iibrigen  Barone,  welche  den 

Constantin  unterstùtzten,  dies  vernahmen  und  sich  iïber- 
zeugten,  dass  Bertran  die  Burg  noch  besâsse,  waren  sie 
sehr  zornig  und  rieten  dem  Constantin,  er  môge  sich  liber 
Bertran  bei  Kônig  Heinrich  beschweren,  der  ihn  in  seinem 
Rechte  schon  schutzen  wercle.  Er  tat  dies  auch,  aber 
Bertran  zeigte  dem  Kônige  sein  eigenes  Urteil  vor,  das 
er  sich  hatte  schriftlich  geben  lassen,  und  der  Kônig  lachte 
darùber  und  hatte  seinen  Spass  daran.  Bertran  zog  nun 
wieder  nach  Autafort,  und  Constantin  hatte  kein  anderes 

Rechtsmittel". 
Wir  werden  unten  nachweisen,  dass  die  ganze  Szene, 

die  nach  der  Erlâuterung  zu  dem  Sirventes  „Puois  lo  gens 

terminis  floritz"   angeblich  bei  der  Einnahme  von  Autafort 
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zwischen  Kônig  Heinrich  und  dem  Dichter  sich  abgespielt 
haben  soll,  ungeschichtlich  îst,  und  denselben  sagenhaften 

Ursprung  diirfen  wir  auch  wohl  der  eben  gehôrten  Er- 
zablung  zuschreiben.  Der  Erfinder  derselben  bat  nur  ricbtig 
erkannt,  dass  das  Gedicht,  zu  dem  er  seine  Erlauterung 
schreiben  wollte,  sich  auf  den  Kampf  der  Brtider  «m 
Autafort  bezieht  und  dass  der  Streit  dtirch  einen  Urteils- 

sprnch  des  Kônigs  entschieden  worden  ist.  Sodann  ent- 
nabm  er  dem  Gedicht  noch  einige  weitere  Einzelheiten, 

z.  B.  ans  den  Zeîlen  11 — 12  die  Namen  der  Barone,  die 
den  Constantin  angeblich  unterstùtzten.  Die  Art  und  Weise, 
wie  er  dièse  seine  Quelle  benutzt  bat,  erkennt  man  ans 
einer  andern  Stelle  der  Erlauterung.  An  die  Mitteilung, 
dass  Bertran  s  einen  Bruder  zum  zweiten  Mal  aus  Autafort 

verjagt  habe,  knùpft  er  die  Notiz:  „Dies  war  an  einem  Mon- 
tage, wo  es  nach  den  Satzungen  und  Bestimmungen  des  Aber- 

glaubens  und  der  Astrologie  nicht  gut  war,  irgend  eine 

grosse  Unternebmung  zu  beginnen".  Dièse  wunderliche  Be- 
merkung  kann  nur  aus  den  vollig  missverstandenen  Versen 

25 — 29  (uo-i  gart  dilus  ni  dimartz,  ni  setmanas  ni  mes  ni 
ans  etc.)  hervorgegangen  sein.  Die  Geschichte  von  der  Ûber- 
listung  des  Kônigs  soll  offenbar  eine  Veranschaulichung  der 
einleitenden  Behauptnng  des  Dichters  bilden,  dass  er  seinen 
Erfolg  seiner  eigenen  Schlauheit  verdanke.  Da  sodann 
die  Einzelheiten  des  Krieges  zwischen  den  Brudern,  Bowie 
die  Verkniipfung  der  ganzen  Erzahlung  mit  der  spàteren 
Eroberung  von  Autafort  ungeschichtlich  sind,  so  wird  man 
nicht  fehlgehen,  wenn  man  die  ganze  Erlauterung  als  eine 
mit  Benutzung  einiger  Angaben  des  Gedichtes  angefertigte 

Erfmdung  ansieht;  und  zwar  wird  sie  von  demselben  Ver- 
fasser  herstammen,  dem  die  unten  zu  besprechende  Szene 
zwischen  Konig  Heinrich  und  Bertran,  zu  welcher  unsere 
Erzahlung  eine  Fortsetzung  bildet,  ihre  Entstehung  verdankt. 

Dieser  Zeit  der  Aufregung  folgte  ein  solche,  aller- 
dings  kurze,  des  Friedens,  welche  uns  zugleich  unseren 
Dichter  von  einer  ganz  neuen  Seite  kennen  lernen  lii^st. 
Selbst  ein  Mann,  welcher,  wie  Bertran,  nur  fiir  die  Politik 
Sinn  zu  haben  und  nur  fiir  den  Kampf  geschaffen  zu  sein 
schien,  konnte  sich  der  herrschenden  Sitte,  auch  den  Frauen 
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Huldigungen  darzubringen,  nicht  entziehen.  Nicht  weniger 
als  drei  verschiedene  Damen  sind  von  ihm  besungen 
worden,  und  es  zeugt  von  nicht  geringer  dichterischer 
Begabung  Bertrans,  dass  auch  dièse  Erzeugnisse  seiner 

Muse  einen  sehr  hervorragenden  Platz  innerhalb  der  pro- 
venzalischen  Liebeslyrik  einnehmen. 

Die  erste  Edelfrau,  welche  er  in  Liedern  gefeiert  hat, 
war  Maeut,  d.  h.  Mathilde,  eine  Tochter  des  Vizgrafen 

Boso  II.  von  Turenne  (1122 — 43),  welche  mit  ihren  zwei 
Schwestern  Maria  von  Ventadour  und  Adelheit  von  Monfort 

ein  damais  viel  gepriesenes  Kleeblatt  von  Frauenschôn- 
heiten  bildete.  Nach  der  provenzalischen  Erlâuterung  soll 
sie  mit  Wilhelm  Taleyrand,  Herrn  von  Montagnac,  also 
dem  Bruder  des  Grafen  Elias  V.  Taleyrand  von  Périgord 
verheiratet  gewesen  sein;  doch  scheint  es,  dass  hier  eine 
Verwechselung  der  beiden  Bruder  vorliegt,  dass  also  Elias  ihr 
Gatte  gewesen  ist,  da  dieser  nach  den  Chroniken  mit  einer 

Tochter  des  Vizgrafen  von  Turenne  verheiratet  war  ').  Elias 
war,  wie  wir  (S.  7)  gesehen  haben,  im  Fruhsommer  1182 
der  Bundesgenosse  Bertrans  gewesen,  und  bald  darauf  wird 
auch  wohl  das  Verhàltnis  zwischen  seiner  Gattin  und  dem 

Dichter  stattgefunden  haben.  Wenn  die  Behauptung  der 
zweiten  Biographie  richtig  wàre,  dass  Bertran  mit  dem 
Verstecknamen  Marinier  den  jungen  Heinrich  meine,  so 
wtirden  wir  auf  die  Zeit  vor  dem  11.  Juni  1183,  dem 

Todestage  jenes  Prinzen,  gewiesen,  da  in  einem  der  hier- 
her  gehorigen  Gedichte  (28,  56)  Marinier  angeredet  wird. 
Wir  haben  jedoch  (S.  3)  gesehen,  dass  die  Richtigkeit  jener 
Angabe  in  Zweifel  gezogen  werden  muss.  Aber  ein  sichrerer 
Anhalt  fiihrt  uns  in  das  Jahr  1182,  da  Bertran  in  einem 

anderen,  gegen  Ende  1182  entstandenen  Liede  (35,  11 — 14) 
erklàrt,  sein  „Bels  Senher"  moge  sich  nunmehr  nach  einem 
anderen  Anbeter  umsehen,  weil  er,  Bertran,  jetzt  der  Krone 

aller  Frauen  diene.  „Bels  Senher"  ist  aber  der  Name, 
mit  welchem  Bertran  die  Maeut  bezeichnete,  und  so  muss 
seine  Liebschaft   mit   dieser  vor  jenem  Zeitpunkte  liegen. 

')  Rec.  des  Hist.  de  France  12, 425  ;   Art  de  vérifier  les 
dates  X,  205. 
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Damit  stimmt,  dass  die  Worte: 

El  vescoras  defemla  s'onor, 
El  coins  deman  lalh  per  vigor, 

E  veiam  l'adea  a-l  pascor 

ans  dem  Bchon  erwahnten  Gedichte  (28,  53 — 55)  nacli  der 

Erlauterung  sicb  aut'  einen  Kampf  zwischen  Richard  uud 
dem  Vizgrafen  Ademar  von  Limoges  beziehen,  sodass  wir 
darin  eine  Anapielung  an  den  Aufstand  des  Jahres  1182 

selien  dttrfen,  von  dem  der  Dichter  also  die  Hoffnung  aus- 

driickt,  dass  er  im  nacbsten  Frûhling  wieder  ausbi'echea 
weràe. 

Das  erste  der  an  Maeut  gerichteten  Lieder,  das,  wie 
gesagt,  die  Forra  einer  Zuschrift  an  Rassa,  d.  h.  Gottfried 
von  der  Bretagne,  aufweist,  28  (B.  37),  preist  mit  warmen 
Worten  die  korperlichen  und  geistigen  Vorzuge  der  Dame  ; 
da  es  jedoch  in  seinem  zweiten  Teile  von  einem  auderen 

Gegenstande,  den  Erfordernissen  eines  wirklich  vornehmen 

Mannes  bande]  t,  so  ist  es  zu  den  Sirventes-Canzonen  zu 
recbnen.  In  der  Erlauterung  wird  behauptet,  dass  Bertran 
bei  seiner  Bewerbung  màchtige  Nebenbubler  gebabt  babe, 
namlich  ausser  den  Prinzen  Richard  und  Gottfried  den 

Alfons  von  Aragon  und  Raimund  von  Toulouse,  doch 
beruht  dièse  Angabe  auf  einem  Missverstandnisse  der  Verse 
25  und  26  des  Gedichtes. 

Dièses  zarte  Freundschaftsverhàltnis  wurde  jedoch, 
wie  uns  die  Erlauterung  zu  30  belebrt,  bald  getriibt.  Einer 
der  Nacbbaren  des  Dichters,  der  Vizgraf  von  Comborn, 
vermahlte  sich  mit  Guischarda,  Schwester  des  Guiscbart 
von  Beaujeu  in  Burgund,  einer  Dame,  die  weit  und  breit 

wegen  ibrer  Schonheit  gefeiert  wurde.  Als  nun  ihre  An- 
kunft  bevorstand,  begriisste  auch  Bertran  sie  mit  einem 
Liede,  das  uns  leider  verloren  gegangen  ist  bis  auf  zwei 
Stropben,  welche  in  die  Erlauterung  Aufnahme  gefunden 
haben  (No.  29,  B.  1)  und  in  weleben  er  das  Land  Limousin 
gliicklicb  preist  ob  der  Ebre,  die  demselben  bevorstebt. 
Dièse  einer  fremden  Dame  erwiesene  Aufmerksamkeit  er- 
ziirnte  die  Maeut  so,  dass  sie  unseren  Bertran  verabschiedete. 
Es  sebeint,  als  habe  letzterer  ursprtinglicb  die  Absiclit 
gehabt,    auch    seinerseits    in    eine   Trennung    zn    vrilligen 
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und  sich  dem  neuen  Sterne  ganz  zuzuwenden.  Dafur 
sprieht  das  Lied  30  (B.  10),  in  welchem  er  erklârt,  der 
tue  recht,  welcher  das  Bessere  fur  das  Gute  eintausche, 
und  hinzufiigt,  er  selbst  werde  der  Besseren  so  treu 
dienen,  dass  sie  ihn  fiir  seinen  Verlust  eutschâdige.  Aus 
dem  weiteren  Inhalte  der  Canzone  lâsst  sich  mit  Sicherheit 

vermuten,  dass  mit  „Besser-als-gut  "  Frau  Guischarda 
gemeint  ist. 

Aber  bald  bereute  der  Dichter  den  getanen  Schritt 
und  richtete,  um  sich  mit  Maeut  zu  versôhnen,  au  dièse 
ein  hochst  eigenartiges  Entschuldigungsgedicht  31  (B.  15),  in 
welchem  er  die  denkbar  unangenehmsten  Widerwiirtigkeiten 
auf  sich  herabwiinscht,  falls  seine  Versicherung,  dass  er 

nie  eine  andere  Dame  geliebt,  nicht  der  Wahrheit  ent- 
spràche.  Als  aber  selbst  hierdurch  die  erzurnte  Schone 
sich  nicht  besânftigen  lassen  wollte,  da  beschloss  Bertran, 
sich  an  deren  Eitelkeit  zu  wenden,  und  verfasste  das  Lied  32 
(B.  12),  welches  eine  àusserst  feine  Schmeichelei  fiir  sie 

enthalt.  Er  erklârt,  da  sein  „Bels  Senher"  ihn  ohne  Grund 
verabschiedet  habe,  so  wolle  er  versuchen,  in  der  Weise 

Ersatz  fiir  die  verlorene  zu  finden,  dass  er  jeder  der  ge- 
feiertsten  Schonheiten  seiner  Zeit  deujenigen  ihrer  Reize 
entlehne,  durch  den  sie  sich  am  meisten  auszeichnet.  Aber 
kaum  ist  dies  idéale  Weib  vollendet,  als  er  auch  schon 
erkennt,  dass  es  nicht  im  Stand e  ist,  ihn  seine  ziirnende 
Geliebte  vergessen  zu  machen,  ja  es  bereitet  ihm  hoheren 
Genuss,  nach  letzterer  zu  schmachten,  als  erstere  in  seinen 

Armen  zu  halten.  —  Aber,  was  Bertran  so  sicher  gehofft, 
trat  nicht  ein,  die  Dame  blieb  vielmehr  unerbittlich.  Da 

begab  sich  der  Dichter,  wie  in  der  Erlàuterung  zu  33  er- 
zàhlt  wird,  nach  Saintonge  zu  Frau  Tiborc,  der  Gattin  des 

Herrn  von  Chalais,  Berbesil  (jetzt  Barbezieux)  und  Mon- 
tausier,  klagte  iiber  das  ihm  von  Maeut  widerfahrene  Un- 
recht  und  bat,  dass  sie  ihn  nun  als  ihren  Ritter  annehmen 
mochte.  Frau  Tiborc  antwortete,  sie  werde,  falls  er  ihr 
die  voile  Wahrheit  gesagt,  versuchen,  ihn  mit  seiner  Dame 
zu  versbhnen  und,  wenn  ihr  Vorhaben  keinen  Erfolg  haben 
sollte,  selbst  ihn  als  ihren  Ritter  annehmen.  Wirklich 
hielt  sie  Wort,   und  es  gelang   ihr  auch,  Frau  Maeut  von 
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der  Unschuld  ihres  Sângers  zu  iiberzeugen,  ja  sie  zu  be- 
wegeu,  diesen  vvieder  in  Gnaden  anzunehmen.  In  dein 
Liede  33  (B.  38)  gibt  der  Dicbter  seiner  grossen  Freude 
iiber  dièses  Ereignis  beredten  Ausdruck. 

Bald  darauf  wurde  es  unserem  Dichter  beschieden,  zu 
einer  anderen,  noch  hoher  stehenden  Frau  in  Beziehungen 
zu  treten,  namlich  zu  Matbilde,  der  Tocbter  des  englischen 
Konigs  Heinricbs  IL,  der  Gemablin  Heinrichs  des  Lowen, 
Herzogs  von  Sacbsen.  Letzterer,  in  Folge  seiner  Empôrung 

gegen  Kaiser  Friedricb  Barbarossa  mit  dreijâhriger  Ver- 
bannung  belegt,  war  Ende  des  Sommers  1182  samt  seiner 
ganzen  Familie  in  der  Normandie  zum  Besuch  bei  seinem 
Schwiegervater  eingetroffen  und  batte  dort  zunachst  in 
Argenton  seinen  Wohnsitz  aufgeschlagen,  von  wo  aus  er 
im  Winter  eine  Pilgerfahrt  nach  S.  Jago  di  Compostella 
unternabm.  Richard,  welcher  bemiiht  war,  das  traurige 
Geschick  seiner  Schw  ester  zu  erleichtern  und  ihr  den 

Aufenthalt  in  der  alten  Heimat  môglichst  angenehm  zu 
macben,  fiibrte  ihr  auch  im  Anfang  des  Winters  seinen 

Freund  Bertran  von  Boni  zu,  dem  er  bei  seinem  leicht  be- 
weglichen  Charakter  dessen  Streich  vom  Sommer  her  langst 
verziehen  hatte,  und  bestimmte  sie,  ihn  als  ihren  Ritter 
anzunehmen,  sodass  er  nun  gewissermassen  die  Pflicht 

hatte,  ihr  auch  durch  Lieder  seine  Huldigungen  dar- 
zubringen.  Dies  konnte  ihm  um  so  weniger  schwer  werden, 

als  bei  seinen  nahen  Beziehungen  zu  der  englischen  Konigs- 
familie  das  herbe  Los  der  erst  funfundzwanzigjahrigen 
Herzogin  ihn  notwendig  lebhaft  erregen  musste.  In  der 

Tat  verdanken  wii  diesem  Aufenthalte  Bertran's  an  dem 
Hoflager  in  der  Normandie  wiihrend  des  Winters  1282 — 83 
zwei  seiner  schonsten  Lieder,  34  und  35  (B.  9  und  19). 
In  dem  ersten,  in  Argenton  entstandenen,  nennt  er  seine 
Dame  eine  heitere  Helena  und  versichert,  dass  sie  an 
Schonheit  die  beriihmten  drei  Schwestern  von  Turenne  bei 

weitem  ùbertreffe,  und  erkennt  daraus,  dass  seine  Liebe 
hoffnungslos  sei.  Es  scheint  jedoch,  als  habe  Bertran  bei 
Gelegenheit  dièses  Besuches  nicht  solche  Befriedigung 
empfunden,  wie  er  wohl  erwartet.  Sei  es,  dass  ilim  der 
am    Hofe   herrschende  Ton   nicht    genel,    sei    es,    dass   er 
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persônlich  unangenehme  Erfahrungen  irgend  welcher  Art 

machen  musste,  —  genug,  er  lieh  seiner  Enttàuschung  nach 
seiner  Gewohnheit  einen  unverbliïmten  Ausdruck,  wusste 
aber  sogar  diesen  Tadel  geschickt  mit  einer  Schmeichelei 
fur  die  Prinzessin  zu  verbinden.  Er  erklàrte  nàmlich  in 

Strophe  3,  dass  ein  Hof,  an  welchem  man  nicht  sckerzt 
und  nicht  lacht  nnd  nicht  freigebig  ist,  eigentlich  kein  Hof 
sondern  nur  eine  Versammlung  von  Baronen  sei,  so  dass 
ihn  in  der  Tat  die  Langweiligkeit  und  der  Mangel  an 
Feinheit,  denen  er  in  Argenton  begegnet  sei,  umgebracht 

haben  wurde,  wenn  die  Schonheit  und  die  Liebenswiirdig- 
keit  der  Fiirstin  ihn  nicht  daran  gehindert  hàtten.  In  dem 
zweiten  Liede  spricht  er  zwar  schon  von  der  bevorstehenden 
Riïckkehr,  sieht  aber  vorher,  dass  ihn  in  der  Heimat 
die  Sehnsucht  nach  der  Dame  seines  Herzens  erfassen  und 
wieder  zu  ihr  hinziehen  werde.  Mit  Entziicken  erinnert 

er  sich  der  Stunden,  die  er  in  ihrer  Nàhe  zugebracht,  wie 
sie  ihn  neben  sich  hatte  niedersitzen  lassen  und  sich  huld- 
voll  mit  ihm  unterhalten  hatte. 

Nach  der  provenzalischen  Lebensnachricht  verdankt 
dies  Gedicht  einem  besonderen  Umstande  seine  Entstehung. 
Wâhrend  der  Winterzeit,  heisst  es  dort,  unternahm  Richard 

mit  seinem  Freunde  einen  Ausflug  nach  einem  Truppen- 
lager.  In  diesem  herrschte  Mangel  an  Lebensmitteln,  und 
so  kam  es  denn  eines  Sonntags,  dass  der  Mittag  schon 
voruber  war,  ohne  dass  sie  etwas  gegessen  und  getrunken 
hatten.  Daher  empfand  Bertran,  wie  er  in  der  Einleitung 
des  Liedes  mitteilt,  eine  sehr  erklàrliche  Sehnsucht  nach 
einem  guten  Wirtshaus,  das  ordentlich  durchwârmt  und 
reichlich  mit  Wein,  Fleisch  und  Brot  versehen  wâre.  Statt 
sich  jedoch  vom  Unmut  bezwingen  zu  lassen,  zauberte  er 
das  Bild  der  Prinzessin  vor  seine  Seele  und  dichtete  die 

erwâhnte  Canzone.  Dies  muss  vor  Weihnachten  geschehen 
sein,  da  unmittelbar  nach  dem  Feste  der  Kônig  mit  seinen 
Sôhnen  nach  Anjou  reiste,  von  wo  Richard  nicht  wieder 

nach  der  Normandie  zuriickkehrte l). 
Das    nun    folgende    Jahr  1183    wurde    das    ereignis- 

>)  Bec.  des  Hist.  de  France  XVII,  451. 
Romanische  Bibl.    Bertran  von  Born. 
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reichste  und  folgenschwerste  wie  fiir  Bertran  so  auch  fur 
die  englische  Herrscherfamilie.  Schon  gegen  Ende  1182 
hatte  der  junge  Heinrich  von  seinem  Vater  seine  sofortige 

Belehnung  mit  der  Normandie  oder  einem  andern  Herzog- 
tum  verlangt,  wiihrend  der  Konig  ihm  nur  ein  betràcht- 
liches  Jahresgehalt  und  einen  grosseren  Hofstaat  zugestanden 
hatte,  mit  dem  weiteren  Anerbieten,  dass  seine  beiden 
Brtider  Richard  und  Gottfried  ihm  als  ihrem  kunftigen 
Konige  huldigen  sollten.  Wàhrend  Heinrich  und  Gottfried 
mit  diesen  Vorschlagen  einverstanden  waren,  verweigerte 

Richard  den  Huldigungseid,  weil  er  als  Herzog  von  Aqui- 
tanien  unmittelbarer  Vasall  Frankreichs  zu  sein  behauptete. 
Da  Richard  nun  schon  vorher  mit  Heinrich  um  das  Schloss 

Clairvanx  in  Streit  geraten  war,  so  wurde  das  Verhàltnis 
zwischen  beiden  Briidern  immer  gespannter,  um  so  mehr, 
als  die  aquitanischen  Barone,  welche  in  ihrer  Erbitterung 
gegen  Richard  jede  Gelegenheit,  dessen  Joch  abzuschiitteln, 
ergriffen,  durch  Boten  dem  Heinrich  die  Herrschaft  tiber 
Aquitanien  antrugen. 

In  dieser  Zeit  der  Spannung  scheint  Bertran  das  Ge- 
dicht  4  (B.  11)  verfasst  zu  haben,  da  es  Anspielungen  auf 
den  drohenden  Bruderzwist  enthàlt.  Znnàchst  muss  es  vor 

dem  11.  Juni  1183,  dem  Todestage  des  jungen  Konigs, 
entstanden  sein,  da  letzterer  in  v.  58  als  lebend  erwâbnt 

wird.  Der  Dichter  tadelt  ihn  niimlich  wegen  seiner  zôgern- 
den  Haltung  und  bezeichnet  dièse  seine  Schlaffheit,  was 
bemerkenswert  ist,  hier  mit  demselben  Ausdruck  (dormir), 

wie  in  einem  Liede,  welches,  wie  wir  sehen  werden,  An- 
fang  1183  entstanden  ist  (6,  17).  Auch  dem  Richard  hait 

er  hohnend  seine  Friedfertigkeit  vor  (v.  60 — 62)  und  stellt 
es  ausdrucklich  als  das  Ziel  seines  Strebens  hin,  die 

Grossen  gegen  einander  z\im  Kampfe  aufzureizen;  dies  ge- 
schehe  nicht  sowohl  aus  blosser  Streitsucht,  als  vielmehr, 
weil  im  Kriege  die  minder  machtigen  Edelleute  eine  viel 

einflussreichere  Rolle   spielen  als  im  Frieden   (v.  22 — 28). 
Eine  weitere  Bestatigung  der  vorgeschlagenen  Da- 

tierung  liegt  in  einigen  anderen  Anspielungen  des  Gedichtes. 

Strophe  6  und  7  beziehen  sich  auf  die  gewaltsame  Besitz- 
ergreifung  von  Autafort  (Sommer  1182),  und  Bertran  ver- 
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sichert,  dass  er  zu  dieser  Massregel  habe  schreiten  miissen, 
weil  sein  Bruder  trotz  der  beschworenen  Abmachungen 
ihn  fortwâhrend  in  seinem  Besitze  beeintràchtigt  habe. 
Wenn  man  deswegen  Verlàumdungen  tiber  ihn  verbreite, 
so  kummere  ihn  das  nicht.  In  der  dritten  Strophe  erklârt 
der  Dichter,  es  gefalle  ihm,  dass  der  kleine  Kônig  von 
Terra-Major  so  vorwàrts  strebt  und  seine  Vasallen  unter- 
wirft;  er  ràt  ihm,  nachdem  er  gegen  Arras  hin  einen 
Erfolg  errnngen,  seine  Rechte  nunmehr  allseitig  geltend  zu 

machen.  Unter  Terra -Major  ist  wohl,  mit  Anlehnung  an 
den  in  den  Chansons  de  geste  gebrauchten  und  auch 
den  Troubadours  gelâufigen  Ausdruck,  Frankreich  gemeint, 

und  die  auf  den  franzôsischen  Kônig  angewandte  Be- 

zeichnung  „pauc"  soll  sich  vermutlich  auf  dessen  Jugend 
beziehen,  da  Philipp  August  erst  1165  geboren  war.  Was 
nun  die  in  der  Strophe  beriihrten  Ereignisse  betrifft,  so 
ist  damit  unzweifelhaft  ein  Kampf  gemeint,  den  Philipp 
gegen  den  Grafen  von  Flandern  ftihren  musste.  Er  hatte 
diesem  1180  bei  seiner  Thronbesteigung  die  Regierung 
seines  Kônigreiches  anvertraut,  ihm  dann  aber  bald  allen 
Einfluss  entzogen  und  ihn  vom  Hofe  entfernt.  Um  sich 

zu  ràchen,  hatte  der  Graf  1181  einen  Bund  mehrerer  mâch- 
tiger  Barone  gegen  den  Konig  zu  Stande  gebracht.  Aber 
Philipp  sammelte  ein  betrâchtliches  Heer  und  leistete 
kràftig  Widerstand.  Nachdem  der  Krieg  sich  bis  zur 
Mitte  des  Jahres  1182  hingezogen,  kam  es  zum  Frieden, 
nach  welchem  die  emporerischen  Vasallen  wieder  in  das 

Lehnsverhàltnis  zuruckkehren  mussten,  und  die  beider- 
seitigen  Eroberungen  wieder  herausgegeben  wurden1). 

Anderen  Inhalt  haben  die  beiden  Anfangsstrophen. 
In  der  ersten  spielt  Bertran  darauf  an,  dass  ihm  einst  von 
seiner  Dame  das  Dichten  verboten  worden  sei,  in  der 
zweiten,  dass  jetzt  die  schonste  der  Schonen  seine  Lieder 
huldvoll  entgegennehme.  Es  liegt  nahe,  in  jener  Dame 
die  Maeut  zu  sehen,  in  dieser  die  Herzogin  Mathilde,  der 

er  ja  im  Winter  1182 — 83  seine  Huldigungen  darbrachte. 
Da   nun   zur   Zeit   der   Abfassung   unseres   Liedes   augen- 

J)  Schmidt,  Geschichte  von  Frankreich  I,  400—402. 

2* 
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scheinlich  der  offene  Bruch  zwischen  den  Prinzen  nahe 
bevorstand,  aber  noch  nicht  eingetreten  war,  so  wird  man 
die  ersten  Tage  des  Jahres  1183  als  die  Entstebungszeit 
des  Gedichtes  annehmen  diivfen. 

Der  junge  Kônig  ging  auf  das  Anerbieten  der  aqui- 
tanischen  Barone  ein  und  verband  sich  noch  mit  Gottfried, 

um  Richard  mit  Waffengewalt  aus  seinem  Besitze  zu  ver- 
treiben.  Bertran  schloss  sich  mit  der  Mehrzahl  seiner 
Landsleute  unbedenklich  dem  neuen  Aufstande  an,  da  er 
sich  zu  dem  milden,  freundlichen  und  leicht  lenkbaren 
Heinrich  viel  mehr  hingezogen  fûhlte  als  zu  dem  schroffen, 
heftigen  und  rucksichtslosen  Richard.  In  dem  zu  Anfang 
des  Jahres  1183  verfassten  Gedichte  5  (B.  33)  zâhlt  er 
stolz  die  Barone  seiner  engeren  Heimat  Périgord,  die  sich 
dem  Aufstande  angeschlossen,  sowie  die  anderen  Bundes- 
genossen  auf  und  fordert  siegesgewiss  Richard  zum  Kampfe 
heraus,  wâhrend  er  andererseits  den  jungen  Kônig,  indem 
er  ihn  an  die  ihm  widerfahrene  Schmach  erinnert,  in  mog- 
lichst  heftigen  Zorn  zu  versetzen  sucht.  Boissonnade 
(S.  289  —  92  s.  Vorrede)  will  die  Entstehung  des  Gedichtes 
in  die  fttnf  letzten  Monate  des  Jahres  1182,  „zwischen 

August  und  Dezember"  verlegen.  Dem  stehen  aber  ge- 
wichtige  Bedenken  entgegen.  Wir  haben  gesehen,  dass  zu 
Anfang  des  Winters  1182  Bertran  auf  lângere  Zeit  nach 
Argenton  in  der  Normandie  ging  und  dass  er  vermutlich 
vorher  das  Verhâltnis  mit  Maeut  gehabt  hat.  Beide  Er- 
eignisse  lassen  sich  schlecht  mit  Stimmung  und  Inhalt 
unseres  Gedichtes  in  Einklang  bringen.  Dazu  kommt  aber, 
dass  in  der  zweiten  Hâlfte  von  1182  die  beiden  englischen 
Prinzen  keinen  Zwist  hatten,  dieser  vielmehr  erst  mit 
Beginn  des  Jahres  1183  ausbrach.  Ein  sicherer  Beweis 
liegt  aber  in  den  Versen  33 — 36  unseres  Gedichtes.  Einer 
der  Streitpunkte  zwischen  den  Prinzen  war,  wie  bereits 
erwàhnt,  der  Umstand,  dass  Richard  das  Schloss  Clairvaux 
in  Poitou  hatte  bauen  lassen  (s.  Anm.  zu  5,  35).  Wie  nun 
Boissonnade  (S.  290)  selbst  nachweist,  geschah  dies  gegen 
Weihnachten  1182.  Boissonnade  erklart  nun,  daraus  folge, 
dass  das  Gedicht  vor  diesem  Termin  verfasst  sei.  Es  ist 
aber    offenbar   gerade    das   Gegenteil   der    F  ail,    da    es   in 



—     21     — 

v.  35  nicht  „baston"  sondera  „an  bastit"  heisst,  d.  h.  der 
widerrechtliche  Bau,  auf  den  der  Dichter  den  jungen  Kônig 
aufmerksam   macht,  war  bereits   seit  einiger  Zeit  beendet. 

Der  Bruderkrieg  entbrannte  nun  mit  unerhôrter  Heftig- 
keit.  Heinricb  nahm  eine  Schar  Brabanter  in  seinen 

Sold,  und  dièse  fielen  zusammen  mit  der  bretagnischen 
Miliz  in  Poitou  und  Aquitanien  ein.  Als  es  jedoch  den 
Anschein  gewann,  als  ob  Richard  in  die  Enge  getrieben 

werden  wtirde,  kam  der  Kônig  mit  einem  Heere  von  Eng- 
land  hertiber,  um  den  Frieden  zu  vermitteln.  Der  junge 
Heinrich  erklârte  sich  bereit,  dem  Vater  zu  gehorchen, 
und  gab  sofort  seinen  Plan  auf,  indem  er  nur  bat,  der 
Kônig  môge  das  streitige  Schloss  Clairvaux  an  sich  nehmen. 
Da  Richard  nun  wirklich  die  Burg  auslieferte  und  sich 
ebenfalls  unterwarf,  so  war  der  Streit  vorlâufig  zu  Ende, 
und  die  drei  Briider  schwuren  dem  Vater,  unter  einander 
stets  Frieden  zu  halten. 

Dieser  unerwartete  Verlauf  der  Dinge  war  aber  durch- 
aus  nicht  nach  Bertran's  von  Born  Geschmack,  der,  wie  er 
mehrfach  ausgesprochen,  gerade  am  Kampfe  seine  Freude 
fand,  daher  in  dem  begonnenen  Kriege  recht  gehofft  hatte, 
eine  Befriedigung  seiner  Neigung  zu  finden.  Da  nun  die 
aufstàndischen  Barone  sich  von  Heinrich  schmahlich  im 

Stich  gelassen  sahen,  so  machte  sich  unser  Dichter  zum 
Dolmetsch  des  allgemeinen  Unwillens  derselben  und  liess 
in  dem  Sirventes  6  (B.  13)  den  jungen  Kônig  die  ganze 
Scharfe  seines  Spottes  ftihlen.  Er  hôhnte  ihn  damit,  dass 
er  Richard  gegenùber  auf  Befehl  zu  Kreuz  gekrochen  und 
dass  er  als  gekrônter  Kônig  von  Renten  lebe,  ja  er  riet 
ihm  geradezu,  sich  Kônig  der  Lumpe  zu  nennen. 

Und  gerade  als  ob  Bertrans  Herzenswunsch  doch  noch 
in  Erfiillung  gehen  sollte,  brach  der  kaum  beigelegte  Hader 
bald  von  neuem  zu  hellen  Flammen  empor.  Die  auf- 

stàndischen Barone  weigerten  sich  nàmlich,  den  ohne  ihr 
Zutun  geschlossenen  Frieden  anzuerkennen,  und  nach 
einigem  Schwanken  gingen  Heinrich  und  Gottfried  wieder 
zu  ihnen  iiber.  Hatten  bisher  nur  die  Briider  sich  unter 

einander  blutig  befehdet,  so  erhoben  nun  zwei  der  Sôhne 
frevelnd   die  Hand  gegen  ihren  Vater.     Bertran  trug  auch 
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jetzt  kein  Bedenken,  sich  den  Emporern  anzuschliessen, 
obwohl,  wie  er  es  in  dem  bei  dieser  Gelegenheit  gedichteteu 
Liede  7  (B.  14)  geradezu  aussprach,  er  sich  wohl  bewusst 
war,  dass  er  der  schlechteren  Sache  diente  (v.  19 — 20).  Er 
sprach  jedoch  die  zuversichtliche  Hoffnung  aus,  dass 
der  junge  Konig  auch  dem  Vater  gegenuber  das  Spiel 
gewinnen  vrerde.  Aber  Bertran  irrte  sich.  Obwohl  die 
rebellischen  Prinzen  kein  Mittel  scheuten,  um  sich  zu 
halten,  ja  nicht  einmal  vor  der  Plûnderung  der  Kirchen 
und  Kloster  zuruckschreckten,  so  ruhte  doch  kein  Segen 
auf  ihrer  Unternehmnng.  Dazu  kam,  dass  der  junge  Konig 
kurz  vor  Pfingsten  an  einem  hitzigen  Fieber  erkrankte  und 
in  der  Nacht  vom  11.  zum  12.  Juni  1183  in  dem  Stâdtchen 
Martel  starb,  nachdem  er  noch  auf  dem  Totenbette  von 
seinem  Vater  durch  Boten  Verzeihung  erbeten  und  erhalten 
hatte.  Boissonnade  (S.  292 — 93  s.  Vorrede)  gibt  eine  genaue 
Datierung  des  Gedichtes  No.  7,  indem  er  nachweist,  dass 
die  in  v.  10  erwàhnte  Einnahme  von  Angoulême  durch 
den  jungen  Konig  nach  dem  Zeugnisse  Gottfrieds  von 
Vigeois  und  der  Chronik  der  Abtei  La  Couronne  am 
17.  April  1183  stattfand,  so  dass  das  Sirventes  zwischen 
diesem  Tage  und  dem  11.  Juni  entstanden  sein  muss. 

Dieser  Schlag  traf  unseren  Dichter  besonders  schmerz- 
lich,  da  er  in  dem  Dahingeschiedenen  nicht  nur  einen 
wohlwollenden  Beschiitzer  und  machtigen  Bundesgenossen 
seiner  Sache,  sondera  geradezu  einen  seinem  Herzen  nahe- 
stehenden  Freund  verloren  hatte.  Diesem  seinem  Geftihle 
gab  er  denn  auch  einen  ergreifenden  Ausdruck  in  zwei 
schônen,  warm  und  tief  empfundenen  Klageliedern,  No.  8 

und  9  (B.  26  und  41),  in  welchen  er  die  edlen  Eigen- 
schaften  und  die  Verdienste  des  Prinzen  mit  beredten 
Worten  schilderte.  Das  zweite  dieser  Klagelieder  will 
allerdings  Stroiîski  (Le  troubadour  Folquet  de  Marseille, 
édition  critique,  Cracovie  1910,  S.  XII)  unserem  Dichter 
absprechen.  In  der  Tat  nennt  von  den  beiden  Hand- 
schriften  T  und  c,  die  es  iiberliefern,  letztere  den  Peire 

Vidal  als  Verfasser,  aber  Stronski's  Grande,  es  diesem 
Dichter  zuzusprechen,  sind  nicht  zwingend.  Weun  das 
Lied   von   B.  de  Born   ware,    sagt  er,    wiirde   niemand   im 



—     23     — 

13.  Jakrkundert  daran  gedacht  haben,  es  dem  Peire  Vidal 
zuzuschreiben.  Sodann  findet  er  auch  den  Stil  von  dem 

Bertrans  verschieden ,  so  besonders  die  Verwendung  der 
Refrainworter,  die  sien  in  Peire  Vidais  Lied  No.  25  (na 
Vierna)  wiederfinde.  Auch  nimmt  er  daran  Anstoss,  dass 
ein  Dichter  zwei  Klagelieder  auf  eine  nnd  dieselbe  Person 
verfasst  haben  sollte.  Von  diesen  Grtinden  tragen  der 
erste  und  der  dritte  einen  sehr  subjektiven  Charakter,  z.  B. 
sind  zahlreiche  Lieder  irrtûmlich  dem  Peire  Vidal  zu- 
geschrieben,  der  zweite  ist  nicht  stichkaltig,  da,  wie  ich  in 

der  ersten  Ausgabe  (S.  102 — 3)  nachgewiesen  habe,  sich 
auch  in  No.  16  unseres  Dichters  ein  Refrainwort  (genta) 
findet  und  anderweitig  nicht  nur  bei  Peire  Vidal  sondern 
auch  bei  zahlreichen  anderen  Troubadours.  Stroiîski  macht 

selbst  darauf  aufmerksam,  dass  weder  in  der  Biographie 
noch  in  den  Liedern  Peire  Vidais  von  einer  nahen  Be- 

ziehung  desselben  zu  dem  jungen  Konige  die  Rede  ist. 
Also  wird  man  bis  auf  weiteres  an  der  bisher  allgemein 
geltenden  Ansicht  festhalten  kônnen. 

Dnrch  jenen  unerwarteten  Todesfall  wurde  auch  die 
Kraft  des  Aufstandes  gebrochen.  Da  die  Barone  das 
ganze  Wagnis  ja  nur  unternommen,  um  dem  jungen  Konige 
die  Herrschaft  zu  verschaffen,  so  fehlte  jetzt  jeder  Vor- 
wand  zur  Fortsetzung  des  Kampfes.  Gottfried  unterwarf 
sich  seinem  Vater,  erbat  und  erhielt  von  ihm  Verzeihung. 
Das  ganze  Heer  lôste  sich  auf;  jeder  eilte,  seine  Heimat 
zu  erreichen,  um  hinter  starken  Mauern  Schutz  zu  suchen. 
Richard  setzte  den  Fliehenden  nach  und  vernichtete  mehrere 

Abteilungen  derselben;  einzelne  der  Barone  unterwarfen 
sich  sofort  auf  Gnade  und  Ungnade.  Da  nahte  auch  fur 
Bertran  von  Born  die  Entscheidungsstunde.  Gottfried  von 
Vigeois,  der  einzige  der  zeitgenôssischen  Geschichtsschreiber, 

der  dies  Ereignis  erwàhnt,  berichtet  den  Hergang  folgender- 
massen1):  „An  demselben  Tage  (30.  Juni)  erschien  der 
Herzog  Richard  mit  dem  Konige  Alfons  von  Aragon,  der 
vorher  dem  àlteren  Konige  (Heinrich)  zu  Hulfe  gekommen 
war,  vor  Autafort  und  belagerte  die  Burg  mit  aller  Mackt, 

*)  Rec.  des  Hist.  de  France  18,  218. 
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.  .  .  und,  um  mich  kurz  zu  fassen,  nabm  das  sehr  feste 
(valde  inexpugnabile)  Schloss  mit  Waffengewalt  am  siebenten 
Tage  darauf,  das  heisst  an  der  Octave  des  Peter-und-Pauls- 
tages  (6.  Juli)  und  gab  es  dem  Constantin  von  Boni,  dem 
Schwiegersohne  des  Olivier  von  Lastours,  den  sein  Brader 
Bertran  von  Born  durch  Verrat  daraus  vertrieben  hatte, 
wieder.  Darauf  zog  der  Kônig  von  Aragon  nach  Barcelona 
zuriick,  der  Herzog  Richard  aber  verwtistete  das  Gebiet 

des  Grafen  von  Périgord  und  der  Freunde  desselben." 
Dieser  Bericht  wird  nun  durch  des  Dichters  eigene 

Worte  bestatigt  und  in  einigen  Punkten  erweitert.  In  dem 
Gedichte  10  (B.  21),  welches  unmittelbar  nach  dem  Er- 
eignis  selbst  entstanden  ist,  ruft  er  aus:  „Wenn  ich  auch 
Verlust  gehabt  habe,  so  verzage  ich  doch  nicht,  sondera 
werde  mich  bemuhen,  Autafort  wieder  zu  bekommen,  das 
ich  dem  Richard  auf  seinen  Befehl  habe  iibergeben  mtissen. 
Da  er  mir  aber  auf  meine  Bitte  verziehen  und  mich  ge- 
kiisst  bat,  so  brauche  ich  keinen  Schaden  zu  furchten,  was 

er  auch  friiher  gesagt  haben  mag  (v.  1 — 15)."  Schliesslich 
bittet  er  ihn  geradezu,  ihm  Autafort  zur  Bewachung  an- 
zuvertrauen  oder  es  ihm  ganz  zu  geben  (v.  61 — 64). 

Fassen  wir  nun  demgegeniiber  die  provenzalischen 
Lebensnachrichten  ins  Auge,  so  liegen  hier  zwei  Er- 
zahlungen  tiber  die  Einnahme  von  Autafort  vor.  Nach 
den  Erlàuterungen  zu  10  erschien  Richard,  als  die  Auf- 
stàndischen  sich  zum  grôssten  Teile  unterworfen,  mit  einem 
Heere  vor  der  Burg  und  schwor,  nicht  eher  abzuziehen, 
als  bis  auch  Bertran  sich  ihm  unterwiirfe.  Als  letzterer  von 
diesem  Eide  horte  und  sich  vergegenwârtigte ,  dass  aile 
seine  Bundesgenossen  ihn  im  Stich  gelassen,  tibergab  er 
ihm  das  Schloss  und  unterwarf  sich  ihm.  Der  Graf  Richard 
empfing  ihn  freundlich,  kiisste  ihn  und  verzieh  ihm.  Dièse 
Erzahlung  scheint  ausschliesslich  aus  dem  soeben  be- 
sprochenen  Gedichte  geschopft  zu  sein,  da  sie  von  einer 
freiwilligen  Ùbergabe  der  Burg  redet.  In  Wirklichkeit 
war  dièse  jedoch,  wie  wir  gesehen,  mit  Gewalt  erobert 
worden,  und  an  dieser  Tatsache  wird  nichts  geandert, 
wenn  Bertran,  um  den  Richard  bei  guter  Laune  zu  er- 
halten,  sich  in  seinem  Gedichte  so  ausdruckt,  als  habe  er 
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sich  bei  der  Ùbergabe  einfach  den  Wiinschen  des  Grafen 
gefiigt. 

Anders  verhâlt  es  sich  jedoch  mit  dem  zweiten  Be- 
richt,  der  in  den  Erlauterungen  zu  12  (B.  32)  enthalten 

ist.  Der  Kônig  Heinrich  von  England,  heisst  es  dort,  be- 
rannte  Autafort  mit  seinen  Kriegsmaschinen,  weil  er  dem 
Bertran  sehr  zurnte,  da  er  der  Meinung  war,  dass  dieser 
die  Empôrung  seines  Sohnes  angestiftet  hatte.  In  seiner 
Begleitung  befand  sich  auch  Alfons,  Kônig  von  Aragon, 
und  Bertran  war  sehr  erfreut,  als  er  dies  erfuhr,  weil 

dieser  sein  spezieller  Freund  war.  Als  nun  im  Belagerungs- 
heere  sich  Not  an  Lebensmitteln  bemerkbar  machte, 
schickte  Alfons  in  die  Burg  und  bat  um  Brot,  Wein  und 
Fleisch.  Bertran  sandte  ihm  das  gewiinschte,  liess  ihm 
aber  durch  den  Boten,  welcher  die  Geschenke  ùberbrachte, 
zugleich  die  Bitte  aussprechen,  er  môge  daftir  sorgen,  dass 
die  Kriegsmaschinen  von  ihrem  jetzigen  Standorte  entfernt 
wtirden,  weil  die  Mauer  an  der  Stelle,  wo  sie  jetzt 
arbeiteten,  fast  zerstôrt  sei.  Alfons  entblôdete  sich  nicht, 
die  so  erhaltene  Kenntnis  aus  Hoffnung  auf  schnôdes  Geld 
dem  Kônige  Heinrich  zu  verraten.  Dieser  tat  natiirlich 
gerade  das  Gegenteil  von  dem,  was  Bertran  gewiinscht: 
er  verstârkte  und  vermehrte  die  Sturmbôcke  an  der  be- 
zeichneten  Stelle,  und  bald  war  auch  Bresche  in  die  Mauer 
gelegt,  und  die  Burg  wurde  ersturmt.  Der  Bericht  fâhrt 
dann  fort: 

„Und  Herr  Bertran  wurde  mit  allem  seinem  Volk  in 
das  Zelt  des  Kônigs  Heinrich  gefiihrt;  und  der  Kônig 
empfing  ihn  sehr  tibel  und  sprach  zu  ihm:  „Bertran, 
Bertran,  Ihr  habet  gesagt,  dass  Ihr  zu  keiner  Zeit  auch 
nur  die  Hâlfte  Eures  Verstandes  nôtig  hâttet,  aber  wisset, 

dass  Ihr  ihn  jetzt  wohl  ganz  brauchet."  —  „Herr",  sagte 
Herr  Bertran,  „es  ist  wohl  wahr,  dass  ich  dies  sagte  und 

ich  sagte  wohl  die  Wahrheit."  —  Und  der  Kônig  sagte: 
„Ich  glaube  wohl,  dass  er  Euch  jetzt  abhanden  gekommen 

ist."  —  „Herr",  sagte  Herr  Bertran,  „wohl  ist  er  mir  ab- 
handen gekommen."  —  „Und  wie  das?"  sagte  der  Kônig.  — 

„Herr",  sagte  Herr  Bertran,  „an  dem  Tage,  an  dem  der 
wackere  junge  Kônig,  Euer  Sohn,  starb,  da  verlor  ich  den 
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Verstand  und  das  Wissen  und  die  Kenntnis".  —  Und  als 
der  Konig  das  vernahm,  was  Herr  Bertran  ihm  unter 
Trânen  von  seinera  Sohne  sagte,  kam  ihm  vor  Mitleid 
ein  grosser  Schmerz  in  das  Herz  und  in  die  Augen,  so 

dass  er  sich  nicht  enthalten  konnte,  vor  Schmerz  in  Ohn- 
macht  zu  fallen.  Und  als  er  wieder  zu  sich  kam,  ruft  er 
und  sagte  weinend;  „Herr  Bertran,  Herr  Bertran,  Ihr  habet 
wohl  Kecht  und  es  ist  wohl  erklârlick,  wenn  Ihr  um 
meines  Sohnes  willen  den  Verstand  verloren  habet,  denn 
er  liebte  Ench  mehr  als  irgend  jemand  in  der  Welt.  Und 
ich,  aus  Liebe  zu  ihm,  schenke  Euch  das  Leben  und  die 
Habe  und  Euer  Schloss  und  gebe  Euch  meine  Liebe  und 
meine  Gunst  wieder  und  schenke  Euch  funfhundert  Mark 

Silber  wegen  der  Schàden,  welche  Ihr  erlitten."  —  Und 
Herr  Bertran  fiel  ihm  zu  Fûssen,  indem  er  ihm  Dank  sagte. 

Und  der  Kônig  zog  mit  seinem  ganzen  Heere  davon." 
Untersuchen  wir  nun  dièse  Erzâhlung  auf  ihre  Glaub- 

wiirdigkeit,  so  ist  zunàchst  sicher,  dass  Alfons  IL  von 
Aragon  sich  mit  in  dem  Belagerungsheere  befand.  Aber 
ailes  weiter  tiber  ihn  mitgeteilte  scheint  erfunden  zu  sein. 

Auffàllig  ist  es  schon,  dass  Alfons  hier  als  Bertran's  ver- 
trauter  Freund  hingestellt  wird,  wahrend  wir  unseren 
Dichter  gerade  unter  den  Gegnern  des  Konigs  gefunden 
haben  (vergl.  S.  6).  Auch  dass  im  Belagerungsheere  Not  an 

Lebensmitteln  ausgebrochen  sein  soll,  ist  hôchst  unwahr- 
scheinlich,  da  die  ganze  Einschliessung  ja  nur  eine  Woche 
gedauert  hat.  Die  Geschichte  von  dem  angeblichen  Verrat 
des  Alfons  scheint  erdichtet  worden  zu  sein,  um  den 

grossen  Hass  Bertrans  gegen  den  Aragonier,  welcher  aus 

zwei  spàter  zu  besprechenden  Sirventesen  deutlich  her- 
vorleuchtet,  zu  erklàren,  wahrend  dieser  bei  der  alten 
Feindschaft  zwischen  beiden,  die  ja  durch  die  Teilnahme 
des  Konigs  an  der  Belagerung  von  Autafort  neue  Nahrung 
erhalten  hatte,  vôllig  verstandlich  ist.  Ebenso  wenig  kann 
aber  die  schone  Szene  zwischen  dem  Dichter  und  Kftnig 
Heinrich  geschichtlich  sein,  aus  dem  einfachen  Grunde, 
weil,  wie  wir  gesehen  haben,  der  Konig  bei  der  Einnahme 
von  Autafort  gar  nicht  zugegen  gewesen  ist.  Der  Dichter 
erklârt  ja   auch  ausdrticklich,   dass  er  dem  Richard  sein 
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Schloss  habe  iïbergeben  nitissen  (10,  6 — 7).  Jene  Erzâhlung 
scheint  aufgebaut  worden  zu  sein  auf  einen  Ausspruch,  der, 

sei  es  mit  Recht,  sei  es  mit  Unrecht,  dem  Dichter  zu- 
geschrieben  wurde  und  der  auch  in  der  zweiten  Biographie 
kurz  erwâhnt  wird,  nach  der  er  nàmlich  behauptet  haben  soll, 
er  bediirfe  nie  mehr  als  der  Hâlfte  seines  Verstandes. 

Wenn  aber  jene  Szene  in  das  Gebiet  der  Sage  zu  ver- 
weisen  ist,  so  verhàlt  es  sich  nicht  anders  mit  der  Angabe, 
dass  Bertran  der  Anstifter  und  der  Ftihrer  der  Empôrung 
war,  beziehungsweise  von  dem  Konige  dafiir  gehalten 
wurde. 

Die  beiden  soeben  besprochenen  Berichte  geben  ein 

deutliches  Bild  von  der  Art  und  Weise,  wie  die  uns  er- 
haltenen  Lebensnachrichten  entstanden  sind.  Beide  wider- 
sprechen  sich  obenein,  so  dass  sie  nicht  aus  einer  und 
derselben  Quelle  hervorgegangen  sein  konnen.  Es  ist  nicht 
zu  bezweifeln,  dass  kurz  nach  dem  Tode  des  Dichters, 
der  bei  seinen  Zeitgenossen  und  auch  spiiter  jedenfalls 
eine  erhebliche  Beruhmtheit  besass,  die  Legendenbildung 
liber  sein  Leben  begann,  und  dass  namentlich  iiber  das 
wichtigste  Ereignis  desselben,  den  Verlust  seiner  Burg, 
bald  Erzâhlungen  in  Umlauf  kamen,  die  je  langer,  je  mehr 
sich  von  der  Wirklichkeit  entfernten.  Als  nun  die  Nach- 
richten  iiber  sein  Leben  zusammengestellt  werden  sollten, 

nahm  der  Sammler  ailes  unter  dieselben  auf,  was  er  in  Er- 
fahrung  bringen  konnte,  in  unserem  Falle  zwei  Berichte, 
von  denen  der  eine  die  Worte  des  Dichters  etwas  ungenau 
wiedergiebt,  der  andere  fast  ganz  auf  poetischer  Erfindung 

beruht.  In  der  Bemerkung  von  Bertran's  Urheberschaft 
des  Aufstandes  haben  wir  ein  Anzeichen  der  auch  sonst 

bemerkbaren  Neigung  zu  sehen,  die  Wichtigkeit  der  Rolle, 

die  unser  Dichter  zu  seinen  Lebzeiten  gespielt,  zu  iiber- 
treiben,  d.  h.  ihn  als  eine  mâchtige,  einfiussreiche,  historische 

Personlichkeit  hinzustellen ,  was  er  in  Wirklichkeit  durch- 
aus  nicht  gewesen  ist. 

Einer  àhnlichen  Mythenbildung  begegnen  wir,  wenn 
wir  uns  der  Frage  zuwenden,  wie  der  Dichter  wieder  in 

den  Besitz  von  Autafort  gelangt  ist.  Wir  haben  oben  er- 
fahren,  dass  zuerst  Constantin,  nicht  aber  Bertran,  die  Burg 
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erhielt.  Dies  wird  auch  durch  das  an  Rassa,  also  Gott- 
fried  von  der  Bretagne,  gerichtete  Gedicht  11  (B.  36)  be- 
stiitigt,  in  welchem  Bertran  die  Frage  aufwirft,  warum 
gerade  er  im  Gegensatz  zu  allen  iibrigen  Baronen  sein 
Land  nicht  zuruckerkalten  habe.  Er  benutzt  dann  die 

Gelegenheit,  um  noch  einmal  die  Feigheit  der  Mit- 
verschworenen,  die  ihn  schnode  verraten  und  ihren  Eid 
gebrochen  hatten,  riicksichtslos  zu  brandmarken. 

Wie  dem  aber  auch  sei,  es  scheint,  als  ob  Bertran 
nicht  lange  auf  die  Erfiïllung  seines  Wunsches  zu  warten 
gehabt  hat,  obwohl  wir  nicht  angeben  konnen,  welchen 
Umstànden  er  die  Wiedereinsetzung  verdankte.  Die  Lebens- 
nachrichten  enthalten  wiederum  zwei  vollig  verschiedene, 
ja  sich  gegenseitig  geradezu  ausschliessende  Angaben. 
Nach  der  Erlauterung  zu  10  soll  Richard  dem  Dichter 
auf  Grund  der  vierten  Strophe  dièses  Sirventeses  nicht  nur 
seinen  Unmut  verziehen,  sondera  auch  ihm  sein  Schloss 
Autafort  wiedergegeben  haben.  Von  dieser  Nachricht  gilt 
aber  dasselbe,  was  oben  iiber  den  Ursprung  der  ganzen 
Erlauterung  zu  10  gesagt  worden  ist,  sie  scheint  sich  nur 
auf  die  Worte  des  Dichters  selbst  zu  griinden,  die  jedoch 
zu  einer  derartigen  Behauptung  keinerlei  Anlass  geben, 
so  dass  mehr  aus  ihnen  herausgelesen  worden  ist,  als  sie 
besagen.  In  der  Erlauterung  zu  3  dagegen  wird,  wie  wir 
oben  (S.  10 — 11)  gesehen  haben,  die  Wiedereinsetzung  mit 
dem  Zwiste  zwischen  Bertran  und  Constantin,  zugleich  aber 
mit  der  sagenhaften  Einnahme  Autaforts  durch  Konig 
Heinrich  in  Verbindung  gebracht.  Es  ist  jedoch  bereits 
nachgewiesen  worden,  dass  dièse  Erlauterung  in  jeder  Be- 
ziehung  unglaubwurdig  ist,  da  sie  von  vornherein  von  der 

falschen'  Voraussetzung  ausgeht,  das  Gedicht  3  beziehe  sich 
auf  die  Wiedereinsetzung  Bertrans  nach  der  Eroberung 
vom  Juli  1183,  dass  aber  auch,  hiervon  ganz  abgesehen, 
ailes  was  sie  iiber  dièse  Wiedereinsetzung  Bertrans  durch 
den  englischen  Konig  mitteilt,  in  das  Gebiet  der  Er- 
findung  zu  verweisen  ist.  Aus  keinem  der  Berichte  ist 
also  zu  ersehen,  welchem  Umstande  Bertran  seine  Ruckkehr 
nach  Autafort  zu  verdanken  hatte. 

Kaum    aber    hauste  Bertran   wieder    auf   seiner  Burg, 
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als  er  mit  gewohnter  Schârfe  seinem  Zorn  gegen  Alfons 
von  Aragon  freien  Lauf  liess,  der  ja  schon  fruker  einmal 
auf  der  Seite  seiner  Gegner  gestanden  und  der,  wie  wir 
gesehen,  im  Sommer  1183  bei  der  Einnahme  von  Autafort 
tatige  Hiilfe  geleistet  hatte.  Da  die  Macht  des  Gegners 
jede  Rache  mit  bewaffneter  Hand  ausschloss,  so  suchte  er 
seinen  Zweck  dadurch  zu  erreichen,  dass  er  ailes,  was  er 

Tadelnswertes  und  Ehrenrïikriges  uber  den  Kônig  in  Er- 
fahrung  bringen  konnte,  in  die  Welt  hinausposaunte.  Von 
den  beiden  Sirventesen,  welche  diesem  Zwecke  dienen 
sollten,  stellt  das  eine,  12  (B.  32),  das  politiscke,  das 
andere,  13  (B.  35),  das  private  Leben  des  Kônigs  an  den 
Pranger,  wobei  allerdings  nicht  verschwiegen  werden  darf, 
dass  der  Dichter  in  seiner  Leidenschaft  es  mit  der  Wahr- 
heit  nickt  immer  allzu  genau  nahm,  sick  vielmekr  nickt 
sckeute,  auck  ofïenbaren  Verlàumdungen  sein  Okr  zu  leiken. 
Da  in  dem  ersten  Gedickte  von  der  sick  entfaltenden 

Bliitenprackt  die  Rede  ist,  so  wird  es  in  den  Friikling 
1184  gehôren,  wâhrend  das  andere  nack  der  Erlàuterung 
etwas  spàter  entstanden  ist. 

Etwa  gleickzeitig  mit  dem  ersteren  verfasste  Bertran 

das  Gedicht  14  (B.  34).  Zwar  soll  dies  nack  der  Er- 
làuterung der  Zeit  nack  Richards  Riickkekr  vom  Kreuz- 

zuge  angehôren,  aber  bei  genauerer  Priifung  erkennt  man, 
dass  der  Verfasser  der  Lebensnackrickt  offenbar  nickts 

uber  die  Entstekung  des  Liedes  wusste,  sondera  jene 
Datierung  aufs  Geratewohl  aussprack  und  dann  einige  weitere 
Bemerkungen  kinzufiigte,  die  nichts  als  eine  Umschreibung 
zweier,  obenein  zum  Teil  missverstandener  Stellen  des 

Gedicktes  selbst  sind,  namlick  einmal  von  v.  18  —  21,  so- 
dann  von  v.  25 — 32.  Dass  die  Abfassung  vielmehr  vor 
die  Thronbesteigung  Richards  fâllt,  ergibt  sick  daraus, 

dass  dieser  einfack  „der  Herr  von  Bordeaux"  (v.  20)  und 
„Graf"  (v.  46)  genannt  wird.  Ja,  wir  mûssen  ziemlick 
weit  zurùckgeken,  da  in  Stropke  5  Rassa,  d.  k.  Gottfried 
von  der  Bretagne,  angeredet  wird,  dieser  aber  schon  am 
19.  August  1186  starb.  Andererseits  wird  Richard  als 
Thronfolger  hingestellt  (v.  48),  so  dass  wir  auf  die  Zeit 
nach  dem  Tode   des   jungen   Konigs    hingewiesen  werden. 
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Das  Gedicht  scheint  sich  auf  einen  Zwist  zu  beziehen,  der 

zwischen  Richard  einer-,  sowie  Gottfried  und  Johann,  dem 
vierten  Bruder,  andererseits  ausznbrechen  drohte.  Nun 
hatte  Kônig  Heinrich  nicht  lange  nach  dem  Tode  seines 
âltesten  Sohnes  von  Richard  verlangt,  er  solle  Aquitanien 
an  seinen  jûngsten  Bruder  Johann  abtreten.  Da  Richard 

jedoch  heimlich  nach  Poitou  entfloh  und  wiederholt  er- 
klarte,  so  lange  er  lebe,  werde  er  nicht  zulassen,  dass  ein 
anderer  als  er  Aquitanien  besitze,  wurde  der  Konig  zornig 
und  gestattete  Johann,  den  Richard  mit  Waffengewalt  zu 
zwingen.  Johann  verbiindete  sich  mit  Gottfried;  beide 
stellten  ein  Heer  auf  und  schickten  sich  an,  in  Richards 

Gebiet  einzufallen l). 
Da  erhob  denn  auch  Bertran  wieder  seine  Stimme, 

und  zwar  zu  Gunsten  seines  gesetzmiissigen  Lehnsherrn 
Richard,  dem  er  seit  dem  Tode  des  jungen  Heinrich  nie 
wieder  die  Treue  gebrochen  hat.  Er  hait  dem  Richard 
vor,  dass  es  eine  Schmach  fur  ihn  sein  wiirde,  wenn  er 
freiwillig  Limousin  aufgeben  wollte,  wo  er  so  manche 

schône  Waffentat  vollbracht  habe  (v.  25 —  32).  Daher 
sieht  er  im  Geiste  seinen  Freund  Richard  auch  bereits  sieg- 
reich  nach  Norden  in  das  Gebiet  seiner  Bruder  vordringen  ; 
iiberall,  in  der  Bretagne,  in  der  Normandie  u.  s.  w.  werde 

man  seinen  Heereszng  erblicken  kônnen  (v.  41 — 45);  ja, 
er  rat  ihm,  gleich  England  und  die  Kônigskrone  fiir  sich 

zu  beanspruchen  (v.  47 — 48).  Dem  Gottfried  dagegen 
macht  er  bittere  Vorwiirfe,  weil  er  im  Sommer  1183  so 
schmàhlich  seine  Bundesgenossen,  die  aquitanischen  Barone, 

im  Stich  gelassen  habe  (v.  33 — 38);  „wenn  sie  jetzt  Frieden 
haben",  ruft  er  ihm  zu,  „so  verdanken  sie  das  nicht  Euch, 
sondern  dem  wackern  Grafen  Raimund  von  Toulouse". 
Dieser  hatte  nàmlich  damais  die  Sache  des  jungen  Kônigs 
und  seiner  Freunde  tatkraftig  unterstutzt.  Es  scheint, 
dass  die  Barone  jetzt  wiederum  Miene  machten,  die  gtinstige 
Gelegenheit  zu  einem  neuen  Aufstande  gegen  Richard  zu 

benutzen  (v.  19 — 21).  Aber  Bertran  sieht  ihre  Sache  als 
aussichtslos   an   und  glaubt  vorhersagen   zu  konnen,   dass 

>)  Rec.  des  Hist.  de  France  17,  458—60. 
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der  Graf  sie  zu  Paaren  treiben  werde  (v.  17 — 24).  Da 
der  Krieg,  welcher  hier  als  erst  drohend  hingestellt  wird 
im  Sommer  1184  wirklich  ausbrach,  so  wird  unser  Sir- 
ventes  kurz  vor  dieser  Zeit  gedichtet  worden  sein,  womit 
auch  stimmt,  dass  in  der  ersten  Strophe  von  den  in  den 
Gàrten  aufspriessenden  Blumen  gesprochen  wird. 

Das  Gedicht  15  (B.  28)  ist  wohl  nicht  allzu  lange 
nachher  entstanden;  wenigstens  spiegelt  es  genau  die 
gleiche  Stimmnng  wieder  wie  14,  nàmlich  eine  scharf 
ansgepràgte  Abneigung  gegen  die  empôrungssiichtigen 
Barone  nnd  eine  unbedingte  Parteinahme  fur  Richard,  den 

er  sogar  genau  wie  dort  als  „Herrn  von  Bordeaux"  be- 
zeichnet  und  von  dem  er  auch  hier  hervorhebt,  dass  er 
jenen  die  riicksichtsloseste  Behandlung  zu  Teil  werden 
làsst.  Obwohl  sie  daher  geniigenden  Grund  und  auch 
Lust  zur  Empôrung  haben,  so  wagen  sie  doch  nichts  zu 
unternehmen,  und  Bertran  verhôhnt  sie  deswegen  auf  das 
unbarmherzigste.  Als  Anhalt  fur  eine  genauere  Datierung 
kônnen  zwei  Angaben  dienen,  zunàchst,  dass  schon  ùber 

ein  Jahr  Friede  im  Lande  geherrscht  (v.  3 — 4),  sodann, 
dass  die  Franzosen  mit  einem  Angriffe  drohen  (v.  29). 
Was  erstere  betrifft,  so  war  der  Friede  in  der  Weise  zu 
Stande  gekommen,  dass,  nachdem  der  oben  erwâhnte 
Krieg  zwischen  den  drei  Prinzen  den  ganzen  Sommer 
1184  hindurch  gewtitet  hatte,  der  Konig  am  30.  November 
auf  einer  grossen  Versammlung  zu  London  die  Brader 
versôhnte,  wobei  Richard  Aquitanien  behielt.  Zwar  machte 

dieser  im  Fruhling  1185  noch  einen  Einfall  in  die  Bre- 
tagne, fùgte  sich  jedoch  sofort  dem  Befehle  seines  Vaters, 

als  dieser  am  16.  April  selbst  nach  der  Normandie  kam. 
Danach  wùrde  sich  als  Entstehungszeit  etwa  der  Winter 

1185 — 86  ergeben,  und  wirklich  wird  auch  in  dem  Ge- 
dichte  von  der  damais  herrschenden  Winterkàlte  gesprochen 
(v.  32).  Auch  die  zweite  der  soeben  hervorgehobenen  An- 

gaben stimmt  zu  dieser  Datierung.  Die  drohende  Haltung 
der  Franzosen  wurde  nàmlich  durch  Gottfried  veranlasst, 

der  plôtzlich  ohne  Grand  von  seinem  Vater  das  Herzog- 
tum  Anjou  verlangte,  und  als  dieser  seine  Forderung 
abschlug,    nach    Frankreich    ging,    dessen   Konig   Philipp 
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August  versprach,  ihin  bei  der  gewaltsamen  Durchfiihrung 
seines  Planes  behûlflich  zu  sein.  Der  wirkliche  Ausbruch 
des  Krieges  wurde  allerdings,  wenigstens  vor  der  Hand, 
dnrch  den  plôtzlichen  Tod  Gottfrieds  (19.  Aug.  1186) 
verhindert. 

Noch  eine  Stelle  unseres  Gedichtes  ist  bemerkens- 

wert,  nàmlich  Strophe  5,  in  welcher,  wie  in  den  Sir- 
ventesen  12  und  13,  der  Groll  Bertrans  gegen  den  Kônig 
Alfons  zum  Ausbruch  kommt.  Die  Aragonier,  behauptet 
er,  trauern,  weil  sie  keinen  Staatslenker,  sondern  einen 
schlaffen  und  jammerlichen  Herrn  haben,  einen  Dichterling, 
der  mehr  nach  Geld  als  nach  Ehre  strebt.  Auch  hier 
hat  sich  Bertran  durch  seine  Rachsucht  wieder  zu  unwahren 
Behauptungen  hinreissen  lassen.  Bekanntlich  war  nâmlich 
Alfons  nicht  nur  einer  der  wârmsten  Fôrderer  und  Be- 
schutzer  der  Dichtkunst  sowie  der  Dichter,  sondern  hat 
sich  auch  selbst  mit  Erfolg  als  Troubadour  versucht.  Die 
zweite  Biographie  Bertrans  enthàlt  einen  Ausspruch  von 
ihm,  der,  wenn  er  wahr  ist,  des  Kônigs  Interesse  und 
Verstàndnis  fur  die  provenzalische  Poésie  bezeugt.  Er 
soll  nâmlich  die  Sirventese  Bertran's  von  Born  und  die 

Canzonen  Guiraut's  von  Bornelh  mit  einem  Ehepaare  ver- 
glichen  haben,  bei  welchem  jene  den  Mann,  dièse  die 
Frau  darstellten. 

Aber  der  Krieg  zwischen  England  und  Frankreich, 
welcher  durch  Gottfrieds  Tod  verhindert  worden  war,  brach 
im  Jahre  1187  dennoch  aus.  Auch  abgesehen  von  Gott- 

frieds Anzettelungen  konnte  es  an  Ursache  zu  gegenseitiger 
Feindschaft  nicht  fehlen.  Schon  gleich  nach  dem  Tode 
des  jungen  Kônigs  war  ein  heftiger  Streit  ausgebrochen, 
indem  Philipp  August  die  Herausgabe  von  Gisors  und  des 
dazu  gehorigen  normannischen  Vexins  verlangte,  welche 
die  Mitgift  seiner  Schwester  Magaretha  bei  ihrer  Verhei- 
ratung  mit  dem  englischen  Thronfolger  gebildet  hatten. 
Der  Konig  Heinrich  batte  jedoch  die  Erfiillung  dieser 
Forderung  unter  allerlei  Vorwànden  von  Jahr  zu  Jahr 
hinausgeschoben,  bis  endlich  ein  blutiger  Zusammenstoss 
unvermeidlich  wurde.  Heinrich  kam  am  17.  Februar  1187 

mit  einem  Heere  von  England  nach  der  Normandie  heriiber; 
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eine  Zusammenkunft,  die  gleich  nach  Ostern  zu  Nonancourt 
stattfand,  fiihrte  zu  keinem  Ergebnis,  nur  mit  Mtihe  kam 

ein  Waffenstillstand  bis  zum  Johannes-Feste  (24.  Juni)  zu 
Stande1),  und  beide  Parteien  benutzten  dièse  Zeit,  um 
môglickst  viele  Truppen  zusammenzuziehen.  Philipp  fiel 
jedoch  schou  vor  Ablauf  der  Waffenruhe  in  Berry  ein, 
eroberte  Issodun  und  belagerte  Chateauroux,  die  wichtigste 
Festung  des  Landes,  welche  von  Richard  und  seinem 
Brader  Johann  verteidigt  wurde.  Als  Heinrich  mit  dem 

ùbrigen  Teile  des  englischen  Heeres  zum  Ersatz  herbei- 
eilte,  hob  Philipp  die  Belagerung  auf  und  zog  sich  eine 
kleine  Strecke  zurtick.  Am  23.  Juni  1187  standen  beide 

einander  gegeniiber,  als  die  Schlacht  im  letzten  Augen- 
blicke  durch  zwei  Legaten  des  Papstes  verhindert  wurde, 

welche  aus  Rom  gekommen  waren,  um  ûber  die  Unter- 
etùtzung  des  bedràngten  Palàstinas  zu  verhandeln.  Diesen 
gelang  es  schliesslich,  einen  Waftenstillstand  auf  zwei 
Jahre  zu  Stande  zu  bringen,  auf  Grund  dessen  Philipp 
Issodun  behielt,  im  tibrigen  aber  aile  streitigen  Punkte  auf 

sich  beruhen  bleiben  sollten2). 
Diesen  Ereignissen,  an  welchen  auch  Bertran  von 

Born,  und  zwar  auf  Seiten  seines  rechtmâssigen  Landes- 
herrn,  tàtigen  Anteil  nahm,  verdanken  wir  die  Sirventese 
16  (B.  2)  und  17  (B.  31).  Jenes  muss  wàhrend  des  ersten 
Waffenstillstandes  niedergeschrieben  sein,  denn  der  Dichter 
spricht  von  dem  Erwachen  des  Fruhlings  und  ist  âusserst 
unzufrieden,  dass  die  Zeit  so  trâge  dahingeht  und  das  Fest 
(vermutlich  das  des  Johannes)  so  lange  auf  sich  warten 
lâsst.  Er  verwtinscht  den,  der  diesen  Vertrag  angeraten, 
und  versichert,  dass  Feigheit  nicht  so  viel  wert  sei  wie 
flottes  Wagnis.  Wàhrend  er  nun  aber  den  Philipp  die 
ganze  Schàrfe  seines  Spottes  fiihlen  lâsst,  um  ihn  zum 
Kampfe  zu  reizen,  erklârt  er,  dass  er  den  Richard  nicht 
aufzustacheln  brauche,  da  dieser  von  jeher  den  Krieg  dem 
Frieden  vorgezogen  habe. 

»)  Rec.  des  Hist.  de  France  17,  667. 
2)  Benedict  von  Peterborough  éd.  Stubbs  II,  6 — 7;  Rec.  des 

Hist.  des  France  17,  24. 
Romanische  Bibl.    Bertran  von  Born.  3 
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Als  nun  aber  der  kaum  begonnene  Krieg  durch  den 
zweijahrigen  Waffenstillstand  sehr  gegen  Bertrans  Wunsch 
ein  so  unerwartet  schnelles  Ende  fand,  da  macbte  Bertran 
in  einem  zweiten  Sirventese  (17)  seinem  Unmute  Luft. 
Er  sagt  selbst,  er  werde  es  so  stark  pfeffern,  dass,  wenn 
die  beiden  Kônige  es  vernebmen,  jeder  den  Wunseh  haben 
werde,  den  Krieg  wieder  zu  beginnen.  In  der  Tat  teilt 
er  seine  Geisselbiebe  rechts  und  links  aus,  bescbuldigt 
beide  Kônige  und  Richard  geradezu  der  Feigheit,  hait 
ihnen  vor,  wie  sie  durch  ihre  Handlungsweise  ihr  Land 
geschâdigt  und  ihre  Ehre  verscherzt  haben;  namentlich 
aber  ist  es  wiederum  Philipp  August,  den  er  auf  jede 
Weise  an  den  Pranger  zu  stellen  sucht.  Die  Erlauterungen 
geben  noch  an,  dass  der  franzôsische  Kônig  nur  deswegen 
dem  Dningen  der  Legaten  nachgegeben  und  sich  zu  einem 
Waffenstillstande  herbeigelassen  habe,  weil,  als  er  zum 
Angriff  schreiten  wollte,  er  bemerkte,  dass  die  Champagner, 
die  von  Heinrich  bestochen  waren,  sich  nicht  vom  Flecke 
riihrten.  Dièse  Angabe  der  Erlauterungen  wird  durch 

Strophe  4  des  Gedichtes  bestiitigt.  Im  iibrigen  aber  ent- 
halten  sie  wiederum  mehrere  Unrichtigkeiten.  Zunàchst 
ûbertragen  sie  die  ganze  Rolle  Heinrichs  dem  Richard, 
den  sie  daher  auch  immer  Kônig  nennen,  obwohl  in  17,  19 
ausdrticklich  Heinrich  als  Kônig  der  Englànder  hingestellt 
wird.  Sodann  soll  die  erste  Zusammenkunft  auf  der  Grenze 

zwischen  Turenne  und  Berry  stattgefunden  haben,  wàhrend 
Nonancourt  zwischen  der  Normandie  und  Orléanais  liegt. 
Weiterhin  behaupten  sie,  dass  die  beiden  Heere  sich  an 

dem  Flusse  Gaura  (gemeint  ist  wohl  Sevra,  jetzt  Sèvre- 
Niortaise)  bei  Niort,  also  in  Poitou,  gegentibergestanden 
haben,  in  Wirklichkeit  geschah  dies  in  Berry,  nicht  weit 
von  Chateauroux.  Endlich  ist  auch  die  Angabe,  dass  der 

Friede  auf  zehn  Jahre  abgeschlossen  worden  sei,  ungeschicht- 
lich  (in  Wahrheit  nur  auf  zwei).  Der  grôsste  Irrtum  aber, 
den  allerdings  auch  einzelne  moderne  Biographen  teilen, 
besteht  darin,  dass  das  Gedicht  16  nach  17  verfasst  sein 
soll.  Der  Verlauf  soll  nàmlich  folgender  gewesen  sein. 
Nach  dem  Frieden  habe  Richard  sich  Philipp  gegeniiber 
allerlei  Ungebuhrlichkeiten  erlaubt,   und  als  letzterer  sieh 
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dariiber  bei  ihni  beschwert,  seien  beide  heftig  aneinander 
geraten,  und  dieser  Umstand  habe  unseren  Dichter  mit 

lebhafter  Freude  erfiillt  und  zu  der  Abfassung  jenes  Sir- 
venteses  (16)  angeregt.  Wenn  nun  dièse  Darstellung  schon 
an  sich  wenig  wahrscheinlich  klingt,  so  steht  sie  obenein 

mit  dem  Inhalte  des  Gedichtes  selbst  gar  nicht  im  Ein- 
klang  und  widerspricht  geradezu  den  geschichtlichen  Tat- 
sachen.  Denn  wir  erfahren  aus  den  Chroniken,  dass 
Richard,  als  er  behufs  Abschlusses  jenes  Waffenstillstandes 
in  Philipps  Lager  karn,  er  sich  von  diesem  so  gewinnen 
Mess,  dass  er  ohne  seines  Vaters  Erlaubnis  mit  nach  Paris 
ging,  indem  beide  unterwegs  sogar  an  demselben  Tische 

assen  und  in  demselben  Bette  schliefen1). 
Wenn  es  nun  auch  nicht  zweifelhaft  sein  konnte,  dass 

der  so  mtihsam  zu  Stande  gekommene  Friede  zwischen 
Englàndern  und  Franzosen  nicht  von  Dauer  sein  wiirde, 
so  traten  doch  bald  Ereignisse  ein,  welche  die  Aufmerk- 
samkeit  der  streitenden  Fiirsten  vor  der  Hand  nach  einer 

vôllig  anderen  Richtung  lenkten.  Am  4.  Juli  1187  war 
am  See  Tiberias  der  Kônig  Guido  von  Palâstina  geschlagen 
und  gefangen,  sein  ganzes  Heer  aufgerieben,  das  heilige 
Kreuz  erobert  worden,  und  am  29.  September  war  auch 

Jérusalem  in  die  Hànde  der  Sarazenen  gefallen.  Ein  all- 
gemeiner  Ruf  des  Schreckens  und  des  Unwillens  durch- 
tonte  das  ganze  Abendland,  und  viele  Fiirsten  und  Ritter, 
unter  ihnen  Richard,  schmiickten  sich  sofort  mit  dem 
Zeichen  des  Kreuzes,  um  die  der  gesamten  Christenheit 
angetane  Schmach  rachen  zu  helfen.  Auch  die  beiden 

feindlichen  Kônige  konnten  sich  dem  Einflusse  der  all- 
gemeinen  Begeisterung  nicht  entziehen.  Am  21.  Januar 
1188  trafen  sie  sich  mit  ihrem  Gefolge  unter  einer  uralten 
Ulme  bei  Gisors,  schworen  in  Gegenwart  des  Erzbischofs 
von  Tyrus,  dass  die  Feindseligkeiten  ruhen  sollten,  und 
empfingen  samt  ail  ihren  Baronen  aus  den  Hânden  des 
Erzbischofs  das  Kreuz. 

Auch  Bertran  von  Born  lieh  dem  heiligen  Unter- 
nehmen  seine  Stimme  und  verfasste  zu  diesem  Zwecke  zu- 

*)  Benedict  von  Peterborough  II,  7. 
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niichst  da8  Lied  18  (B.  30),  von  dem  uns  allerdings  leider 
nur  der  erste  Theil  erhalten  ist.  Er  preist  das  edle  Bei- 
spiel  Richards,  der  sich  vor  allen  anderen  durch  seinen 
Eifer  fur  die  grosse  Sache  auszeichnet;  aber  auch  dem 
Philipp  August  enthàlt  er  seine  Anerkennung  nicht  vor, 
der  diesmal  gezeigt  habe,  dass  er  seinem  erhabenen  Ahnen 
Karl  dem  Grossen  nachahmen  und  ein  echter  Kbnig  sein 
wolle.  —  Da  bei  dieser  Gelegenheit  des  Umstandes,  dass 
Philipp  ebenfalls  das  Kreuz  genommen,  bereits  Ervvâhnung 
geschieht,  wenngleich  nur  als  einer  nicht  sicher  ver- 
burgten  Nachricht  (v.  20),  so  wird  dièses  Lied  ver- 
mutlich  bald  nach  der  Versammlung  bei  Gisors  entstanden 
sein. 

Aber  so  unmittelbar  bevorstehend  nach  diesen  Àusse- 
rungen  der  Kreuzzug  auch  zu  sein  schien,  so  liess,  wie 
Bertran  in  einem  bald  darauf  entstandenen  Gedichte  her- 

vorhebt  (21,  17 — 18),  doch  die  politische  Eifersucht  der 
Fiirsten  diesen  vorlâufig  nicht  zu  Stande  kommen.  Ja  Richard 
selbst,  der  doch  am  meisten  Eifer  gezeigt  hatte,  wandte 
mit  gewohnter  Unbestandigkeit  und  Wankelmiitigkeit  seine 
Aufmerksamkeit  sehr  bald  ganz  andern  Dingen  zu.  Gleich 
nachdem  sein  Vater  am  26.  Februar  1188  nach  England 
gegangen  war,  um  die  Mittel  zum  Kreuzzuge  flûssig  zu 
machen,  erhielt  er  die  Nachricht,  dass  Gottfried  von  Lu- 
signan  einen  Baron  aus  Poitou,  der  mit  Richard  befreundet 
war,  heimttickisch  getôtet  hatte.  Als  Richard  herbeieilte, 
um  die  schnôde  Tat  zu  bestrafen,  sah  er  sich  wiederum 
einem  Bunde  aufstàndischer  Barone  gegentiber,  unter  denen 
Ademar  von  Angoulême  und  Gottfried  von  Ranchon  die 
hervorragendsten  waren.  Aber  Richard  schlug  die  Em- 
pôrung  mit  eiserner  Hand  nieder,  so  dass  Gottfried  aus  dem 
Lande  fliehen  musste.  Gleich  darauf  wurde  dem  Richard 
gemeldet,  dass  der  Graf  von  Toulouse  einige  Kaufleute, 
welche  aus  Aquitanien  in  sein  Gebiet  gekommen  waren, 
gefangen  genommen  und  àusserst  grausam  behandelt  hatte. 
Sofort  sammelte  der  englische  Prinz  eine  Schar  Brabanter 
und  aquitanischer  Vasallen,  fiel  nach  Pfingsten  in  Quercy 
ein,  nahm  die  Stadt  Cahors,  das  starke  Schloss  Moissac 
und  die  ganze  Provinz,  ruckte  dann  in  die  Grafschaft  Tou- 
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louse  selbst  vor  und  eroberte  siebzehn  Schlôsser  in  der 

Umgebung  der  Hauptstadt.  Der  hart  bedrângte  Graf  wandte 

sich  an  Philipp  August,  seinen  Lehnsherrn,  mit  der  dringen- 
den  Bitte  uni  Beistand1). 

So  war  denn  Bertrans  steter  Lieblingswunsch  wieder 
einmal  in  Erflillung  gegangen,  ein  Krieg  war  im  besten 
Gange.  Auch  zôgerte  er  nicht,  seine  Befriedigung  dartiber 
in  dem  Sirventes  19  (B.  29)  auszusprechen.  Dass  dies  sich 
anf  die  soeben  gescbilderten  Ereignisse  bezieht,  ergibt  sich 
aus  dem  Hinweis  auf  die  Einnahme  von  Cahors  und  die 

anderen  Eroberungen,  die  Richard  gemacht  hatte  (19,  27 

— 28).  Der  Dichter  erklàrt  jedoch  ausdriicklich,  dass  er 
selbst  an  diesem  Kriege  nicht  teilgenommen  habe,  dass  er 
sich  vielmehr  auf  die  moralische  Unterstutzung  Richards 
beschranken  miisse.  Darunter  scheint  er  die  Verhohnung 
des  franzôsischen  Konigs  zu  verstehen,  der  denn  auch  in 
dem  Gedichte  in  der  schonungslosesten  Weise  gebrandmarkt, 

namentlich  Richards  Anmassung  gegeniiber  der  Unent- 
schlossenheit  und  Feigheit  beschuldigt  wird.  Die  Ent- 
stehungszeit  liegt  vor  der  Mitte  des  Juni  1188,  wo  Philipp 
den  Krieg  mit  Richard  wirklich  begann,  dagegen  nach  dem 
Pfingstfeste  dièses  Jahres,  da  um  dièse  Zeit  der  englische 

Prinz  Quercy  eroberte,  also  entweder  im  Mai  oder  An- 
fang  Juni. 

Heinrich  II.  von  England  starb  am  6.  Juli  1189,  und 
Richard  wurde  Erbe  aller  seiner  Besitzungen.  Die  ersten 
Monate  seiner  Regierungszeit  brachte  er  damit  zu,  seine 
Herrschaft  ûberall  zu  sichern,  so  dass  fast  das  ganze  Jahr 
verging,  ehe  er  ernstlich  daran  dachte,  den  einst  feierlich 
gelobten  Kreuzzug  auszufuhren.  Bertran  scheute  sich  nicht, 
ihn  sowohl  wie  Philipp  August  an  ihr  Versprechen  zu 

mahnen  und  ihnen  wegen  ihrer  Verzôgerung  ernste  Vor- 
wtirfe  zu  machen.  Als  nachahmenswertes  Muster  hielt  er 

ihnen  den  Markgrafen  Konrad  von  Montferrat  vor,  welcher 
durch  seine  Taten  in  Palàstina  die  Aufmerksamkeit  des 

gesamten     Abendlandes     auf     sich     gezogen     hatte.      Als 

*)  Benedict  von  Peterborough  II,  34  —  36;  Hist.  gén.  de 
Languedoc  6,  127—8. 
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nàmlich  Saladin  nach  der  Einnahme  von  Jérusalem  zu  der 

Belagerung  von  Tyrns  geschritten  war,  hatte  er  hier  in 
jenem  Markgrafen  einen  ebenso  unerschrockenen  wie  ge- 
schickten  Gegner  gefunden,  der  ihm  erfolgreich  Widerstand 
geleistet,  ja  schliesslich  am  29.  Dezember  1187  die  feindliche 
Flotte  veruichtet  und  den  bisher  fur  uniiberwindlich  ge- 
haltenen  Saladin  zura  Abzug  gezwungen  hatte.  Konrads 
heldenmtitiger  Widerstand  erregte  allgemeine  Bewunderung; 
aile  verktindeten  seinen  Ruhm,  und  auch  unser  Dichter 
sprach  ihm  in  dem  Liede  20  (B.  4)  seine  warme  An- 
erkennung  aus,  indem  er  zugleich  klagte,  dass  Konrad  in 
seinem  Kampfe  gegen  Saladin  immer  noch  ohne  Htilfe  sei, 
weil  die  grossen  Herrscher  fortwâhrend  ihren  Aufbruch 
nach  dem  heiligen  Lande  verzôgerten.  Erst  wenn  dièse 
Ernst  machen,  wie  er  dies  recht  bald  von  Richard  und 
demnàchst  auch  von  Philipp  erhofft,  werde  er  selbst  auch 
zu  Konrad  stossen,  —  falls  nicht  etwa  seine  blonde  Herrin 
Einspruch  erhebe.  Da  Richard  in  v.  17  als  Kônig  be- 
zeichnet  wird,  so  muss  das  Gedicht  nach  dem  6.  Juli  1189, 
und  zwar  wahrscheinlich  kurz   darauf  verfasst  worden  sein. 

In  der  Tat  entschloss  sich  Richard  sehr  bald,  sein 
Gelûbde  einzulôsen,  und  traf  aile  Vorbereitungen  fur  den 
Kreuzzug.  Ein  gleiches  tat  Philipp  August,  und  auf  einer 
Zusammenkunft  am  30.  Dezember  1189  schworen  beide 

Fursten  sich  gegenseitige  Treue  und  Unterstùtzung.  Um 
dièse  Zeit  ist  vermutlich  das  Gedicht  21  (B.  3)  entstanden, 
welches  stellenweise  schwer  verstàndlich  und  voll  dunkler 
Anspielungen  ist.  In  der  sechsten  Strophe  wird  Oc  e  No, 
d.  h.  Richard,  angeredet,  und  als  Konig  des  gesamten 
englischen  Reiches  begriisst,  wàhrend  in  der  zweiten  von 
dem  bevorstehenden  Kreuzzuge  sowie  den  dabei  zu  er- 
hoffenden  Eroberungen   im  Orient  gesprochen  wird. 

Einer  etwas  spâteren  Zeit  scheint  das  Gedicht  22  (B.  45) 
anzugehôren.  Die  einzige  Stelle,  welche  einen  Anhalt  fur 
die  Datierung  gibt,  ist  in  den  Zeilen  41 — 44  enthalten 
und  lautet:  „Wenn  Philipp,  Konig  der  Franzosen,  dem 
Richard  Gisors  hat  geben  wollen,  so  muss  dieser  ihm  dafiir 

sehr  dankbar  sein."  Wir  haben  gesehen,  wie  Gisors 
und  das  normannische  Vexin,  welches  einst  die  Mitgift  der 
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Margaretka  gebildet  hatte,  von  Philipp  August  seit  dem 
Tode  des  jungen  Heinrichs,  seines  Schwagers,  fortwâhrend 
zurtickgefordert  und  von  Heinrich  ebenso  zàhe  festgehalten 
wurde.  Dieser  Streit  fand  wàhrend  der  Vorbereitungen 
znm  Kreuzzuge  einen  vorlàufigen  Abschluss,  indem  der 
franzôsische  Kônig  in  Nonancourt  auf  einer  Zusammenkunft 
mit  Richard  am  22.  Juli  1189  diesem  die  beiden  Gebiete 

nnter  der  Bedingung  zu  iiberlassen  versprach,  dass  die 
Entschâdigungssumme  von  20,000  Mark  Silber,  die  schon 
Heinrich  zugestanden  hatte,  um  weitere  4000  Mark  erhôht 

wurde1).  Es  scheint  jedoch,  dass  dièse  Summe  nicht  aus- 
gezahlt  worden  ist,  denn  bei  einer  spàteren  Verhandlnng, 
welche  zwischen  beiden  Kônigen  im  Frûhling  1191  vor 
ihrem  endgtiltigen  Auf  bru  ch  nach  dem  heiligem  Lande  in 
Messina  stattfand,  kam  dièse  Frage  aufs  neue  znr  Sprache, 
und  hier  wurden  jene  streitigen  Gebiete  dem  englischen 

Kônige  bedingungslos  zugesprochen2).  Wenn  man  nun 
zwischen  den  beiden  eben  angedeuteten  Terminen  zu  wàhlen 
hat,  so  wird  man  sich  fur  den  zweiten  entscheiden,  da  der 
ganze  Ton  des  Gedichtes  mehr  zu  diesem  passt.  Der 
Dichter  klagt  nàmlich  iiber  den  allerorten  wahrzunehmenden 
Verfall;  nirgends  mehr  Ruhm  und  Tiichtigkeit,  ein  schlaffes 
Geschlecht  tiberall!  Wo  sind  sie,  die  sonst  Schlôsser  zu 
belagern,  glànzende  Feste  zu  geben  und  reiche  Spenden 
an  Sôldner  und  Spielleute  zu  verteilen  pflegten?  Nicht 

einer  von  ihnen  ist  mehr  da.  Zwar  gibt  es  herrliche  Kônig- 
reiche,  Grafschaften,  Marken  und  Schlôsser,  aber  nicht  die 

dazu  gehorigen  Kônige,  Grafen,  Markgrafen  und  Schloss- 
herren!  —  Es  ist  kaum  anzunehmen,  dass  Bertran  derartige 
Gedanken  hatte  aussprechen  kônnen  zn  seiner  Zeit,  wo  ganz 
England  und  Frankreich  die  gewaltigsten  Riistungen  fur 
den  Kreuzzug  machten.  Wohl  aber  wurden  jene  Worte 
auf  die  Zeit  passen,  wo  die  Heerfahrt  begonnen  war, 
wo  also  die  Kônige  mit  ihren  Vasallen,  d.  h.  die  tiichtigsten, 
reichsten  und  kriegerischsten  Barone,  sich  ausser  Landes 
befanden,  wo  aile  Fehden  wegen  des  heiligen  Unternehmens 

')  Roger  von  Hoveden  III,  4. 
2)  Rec.  des  hist.  de  France  17,  32. 
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streng  verpônt  waren  und  gliinzende  Festlichkeiten  natur- 
gemàss  sehr  selten  vorkamen.  Ein  solcher  Zustand  konnte 
einem  so  unruhigen,  kampffreudigen  Sinn  wie  dem  unsers 
Dichters  unmoglich  zusagen,  \ind  es  war  nur  zu  erklarlich, 
wenn  er  seinem  Unmute  in  bitteren  Worten  Luft  machte. 

Vielleicht  entkàlt  das  Geleit  eine  Bestâtigung  der  ûber 
die  Entstehungszeit  ausgesprochenen  Vermutung.  Bertran 
schickt  das  Gedicht  durck  seinen  Spielmann  Papiol  an  die 
beiden  Konige  von  England  nnd  Frankreich,  indem  er  ikm 
auftrâgt,  dem  Richard  zu  sagen,  er  sei  ein  Lôwe,  dagegen 
scheine  ihm  der  Konig  Pkilipp  ein  Lamm  zu  sein,  weil  er 
sick  so  berauben  lasse.  Dièse  Worte  passen  nickt  auf 
1189,  denn  in  den  Gedickten,  die  unmittelbar  vor  dem 
Beginn  des  Kreuzzuges  gesckrieben  sind,  vermeidet  es 
Bertran  geflissentlich,  den  Konig  Pkilipp  zu  kôhnen  und 
gegen  die  Englânder  aufzuketzen,  nm  der  keiligen  Sache 
nickt  zu  schaden.  Ja  môglicker  Weise  kat  sogar  das  for 
beide  Konige  gewâklte  Bild  eine  bestimmte  Beziekung  zum 

Kreuzzuge  selbst.  Wie  uns  nàmlick  ein  Ckronist  erzàklt1), 
katte  sick  Packard  unter  den  Sizilianern  durck  seine  un- 
gesttime  Rucksicktslosigkeit  und  Eigenmàcktigkeit  den 
Beinamen  des  Lwen  zugezogen,  wàkrend  sie  Pkilipp 
August,  dem  an  einem  freundschaftlichen  Einvernehmen 
mit  den  Eingeborenen  zu  tun  war  und  der  ihnen  daher 

ailes  nachsah,  das  Lamm  nannten.  Es  ist  nicht  ans- 
geschlossen,  dass,  da  die  verbiindeten  Heere  vom  September 
1190  bis  zum  April  1191  auf  Sizilien  verweilten,  dièse 
Anekdote  auck  in  die  Heimat  gedrungen  ist  und  dass 

aus  ikr  Bertran  jene  ikm  sekr  passend  ersckeinenden  Be- 
zeicknungen   entlehnt  hat. 

Unser  Dichter  hat  also,  wie  wir  hieraus  ersehen  konnen, 
den  Kreuzzug,  den  er  selbst  so  eifrig  befûrwortet  und 

empfoklen  katte,  nickt  mitgemackt.  Man  wird  nicht  fehl- 
greifen,  wenn  man  annimmt,  dass  die  Worte  des  Liedes  19: 

Mas  non  ai  ges  Lizinha  ni  Rancom, 
Qu'ieu  puoscha  lonh  hosteiar  ses  aver  (v.  13 — 14) 

l)  Chronicum  Ricardi  Diviensis  18  (vgl.  Pauli,   Geschichte 
von  England  IH,  216). 
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den  Grand  seiner  Zuriickhaltung  aussprechen.  Seine  Mittel 
waren  eben  zu  beschrànkt,  als  dass  sie  ihm  die  betrâcht- 
lichen  Ausgaben  einer  so  kostspieligen  Unternehmung  ge- 
stattet  hâtten.  Den  Ereignissen  der  Kreuzfahrt  selbst  ist 
keins  der  uns  erhaltenen  Gedichte  Bertrans  gewidmet. 
Ihn  interessierten  mebr  die  Wirkungen,  welcbe  sie  auf 
die  Verhàltnisse  seiner  engeren  Heimat  bervorbrachten. 
Und  dièse  waren  einschneidend  genug.  Bekanntlich  war 
Kônig  Richard,  als  er,  ohne  Jérusalem  befreit  zu  haben, 
von  Palâstina  heimkehrte,  durch  den  Herzog  Leopold  von 
Ôsterreich,  den  er  im  heiligen  Lande  schwer  beleidigt 

hatte,  gefangen  genommen  und  an  Kaiser  Heinrich  VI.  aus- 
geliefert  worden;  es  verging  fast  ein  voiles  Jabr,  bis  das 
gewaltige  Lôsegeld  aufgebracbt  war,  und  er  aus  seiner 
Haft  entlassen  wurde.  Bertran  empfand  ein  lebhaftes  Mit- 
gefiihl  mit  dem  Scbicksale  des  heldenmutigen  Fiirsten, 
seines  angestammten  Lebnsberrn,  und  geriet  in  heftigen 
Zorn,  als  die  aquitanischen  Barone  die  Abwesenbeit  des 
Landesfiïrsten  benutzten,  um  sich  gegen  dessen  Stellvertreter, 
den  Seneschall  von  der  Gascogne,  zu  emporen.  Zwar  war 

es  diesem  im  Jabre  1192  gelungen,  die  Empôrer  zu  be- 
siegen,  aber,  als  Richards  Heimkehr  sich  immer  mehr  ver- 
zôgerte,  brach  der  Aufstand,  besonders  unter  der  Fuhrung 
Gottfrieds  von  Ranchon  und  Ademars  von  Angoulême, 
von  neuem  aus.  Endlich  war  Richards  Freilassung  erfolgt, 
und  dièse  freudige  Nachricht  begeisterte  unseren  Dichter 
zu  dem  Liede  23  (B.  8),  in  welchem  er  sich  die  bald  zu 
erwartende  Ankunft  des  Kônigs  bereits  vergegenwârtigt 
und  sich  vorstellt,  welcbe  Folgen  dies  Ereignis  fur  seine 
Heimat  haben  werde;  er  hofft,  dass  namentlich  den  ver- 
ràterischen  Baronen  ihr  Frevel  nach  Gebithr  heimgezahlt 
werden  wird.  Im  Geleit  lâsst  er  auch  dem  Kaiser 

Heinrich  VI.  eine  Riige  zukommen,  weil  er  Kreuzfahrer 
auf  der  Heimkehr  vom  heiligen  Lande  in  Gefangenschaft 
genommen  habe,  eine  Tat,  die  dessen  Vater  Friedrich 
Barbarossa  sich  nie  wïirde  haben  zu  Schulden  kommen 

lassen.  Da  Richards  Heimkehr  aus  Deutschland,  auf 
welche  in  v.  36  hingewiesen  wird,  nach  seiner  Freilassung, 
d.  h.    nach    dem    4.  Februar  1194    erfolgte  (er  landete   in 
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England  am  17.  Miirz),  so  wird  das  Gedicht  bald  nach 
jenem  Zeitpunkt  entstanden  sein. 

Noch  ein  zweites  Sirventes,  24  (B.  5),  ist  der  Be- 
grùssung  Richards  gewidmet.  Mit  der  schonen  Jahreszeit, 
so  frohlockt  der  Dichter,  wird  auch  der  wackere  Kônig 
kommen,  und  dann  wird  man  wieder  Kàmpfe,  Belagerungen 
und  andre  Waffentaten  erleben.  Die  meineidigen  Barone 
werden  dann  zu  Kreuz  kriechen  und  versucken,  sich  weiss 

zu  brennen.  Hoffentlich  werde  Richard  gegen  die  wider- 
spenstigen  unerbittlich,  gegen  die  iiberwundenen  dagegen 
grossmtitig  sein.  Eine  andere  Stelle  des  Gedichtes  (v.  17 

— 23)  liefert  den  Beweis,  dass  trotz  des  heranruckenden 
Alters  bei  unserem  Bertran  die  leidenschaftliche  Freude 

an  Schlachten  und  Kriegsgettimmel  keineswegs  abgenommen 
hatte.  Bemerkenswert  ist  der  Schluss,  in  welchem  der 
Dichter  sich  gegen  den  Verdacht  verwahrt,  als  sei  sein 
Eifer  fur  die  Sache  des  Kônigs  erkauft;  dies  treffe  nicht 
zu,  aber  es  sei  Pflicht  jedes  Ehrenmannes,  fiir  einen 

tuchtigen  Herrn  aile  Zeit  einzutreten.  —  Sowohl  der  Aus- 

druck  „liebliche  Jahreszeit"  (v.  1)  als  auch  die  Tatsache, 
dass  Richard,  nachdem  er  die  Verhàltnisse  in  England 

geordnet,  am  12.  Mai  1194  iiber  den  Kanal  segelte1),  lassen 
keinen  Zweifel  daruber,  dass  das  Gedicht  in  den  Friihling 
dièses  Jahres  zu  setzen  ist. 

Etwas  spater  in  demselben  Jahre  scheint  No.  25  ent- 
standen zu  sein.  Ich  hatte  bisher  mit  Thomas  das  Gedicht 

in  das  Jahr  1188  verlegt,  etwas  spater  als  No.  19;  und 
in  der  Tat  weisen  die  politischen  Verhàltnisse  dièses  Jahres 
mit  denen  von  1194  einige  Ùbereinstimmungen  auf.  In 
beiden  hatte  Richard  einen  Krieg  mit  den  empôrerischen 
sudfranzôsischen  Baronen  zu  fûhren,  beidemal  stand  Ademar 
von  Angoulême  an  der  Spitze  der  letzteren  und  leistete 
dem  Richard  hartniickigen  Widerstand.  Der  Vers  20  unseres 
Gedichtes  fâllt  aber  (wie  auch  Clédat  S.  85  und  Boissonnade 

S.  294  hervorheben)  zu  Gunsten  des  Jahres  1194  ins  Ge- 
wicht.  Nach  jenem  Verse  hat  nàmlich  Richard  in  diesem 

Kriege  die  Stadt  Angoulême  genommen.    Zwar  hatte  letzterer 

')  Roger  von  Hoveden  3,  251. 
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auch  1188  die  Grafschaft  Angoulême  verwiistet,  aber  von 
einer  Einnahme  der  Hauptstadt  hôren  wir  nichts,  wàhrend 
Richard  1194  dièse  Eroberung  dem  Erzbischof  Hubert  von 
Canterbury  in  einem  Briefe  vom  22.  Juli  d.  J.  selbst 

meldet1).  Raimund  von  Toulouse,  dessen  Gebiet  Richard 
nach  v.  21  ebenfalls  besetzte,  hat  an  dem  Kriege  von  1188 
und  von  1194  teilgenommen.  Wichtig  sind  sodann  die 
Versel9sq.,  die  eine  Anspielung  darauf  enthalten,  dass 
Richard  seine  Verlobung  mit  Alix  von  Frankreich,  Schwester 
Philipp  Augnsts  aufgehoben  und  sich  mit  Berengaria,  der 
Tochter  des  Konigs  von  Navarra,  verlobt  hatte.  Da  dièse 
Verlobung  1190  in  Cypern  stattgefunden  hatte,  der  spater 
auch  die  Heirat  gefolgt  ist,  so  wird  man  sich  fur  das 
Jahr  1194  entscheiden  und  das  Gedicht  in  den  Herbst 

oder  den  Winter  verlegen,  da  in  v.  36  auf  einen  neuen 
Feldzug  im  kommenden  Frûhling  (ab  las  novelas  Hors) 
hingewiesen  wird.  Dass  der  Dichter  den  Richard  nicht 
ausdrticklich  als  Kônig  bezeichnet  (v.  8  und  19),  kann  den 
angefiihrten  Argumenten  gegeniiber  nicht  ins  Gewicht  fallen. 

Boissonnade  (S.  295,  Anm.  7)  macht  noch  darauf  auf- 
merksam,  dass  der  dem  Philipp  in  dem  ganzen  Gedichte 
gemachte  Vorwurf  der  Schlaffheit  ganz  mit  der  Schilderung 
ïibereinstimmt,  die  Roger  von  Hoveden  von  jenem  Kônige 
in  demselben  Jahre  gibt. 

Unter  den  noch  iibrigen  politischen  Sirventesen  be- 
zieht  sich  eins,  26  (B.  25),  auf  das  Verhàltnis  Richards 
zu  seinem  alten  Gegner  Philipp  August  und  ist  zu  einer 
Zeit  entstanden,  wo  wieder  einmal  ein  Kampf  zwischen 
beiden  auszubrechen  drohte.  Aus  demselben  scheint  her- 
vorzugehen,  dass  Kônig  Alfons  VIII.  von  Castilien,  der 
seit  1170  mit  Richards  Schwester  Eleonore  verheiratet 

war,  versprochen  hatte,  seinem  Schwager  mit  einem  Heere 
zu  Hiilfe  zu  kommen.  Dièses  sein  Versprechen  hat  er 
jedoch  niemals  gehalten,  und  wenn  man  erfâhrt,  dass  er  am 
19.  Juli  1195  von  den  Arabern  unter  Abu-Jusuf  bei  Alarcos 

eine  empfindliche  Niederlage  erlitt2),  so  wird  man  versucht 

>)  Rec.  des  hist.  de  France  17,  570. 
2)  Schâfer  und  Schirrmacher,  Geschichte  von  Spanien  6,  255. 
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sein,  anzunehmen,  dass  die8  die  Ursacbe  seiner  Zuriick- 
haltung  gewesen  sei.  Jedenfalls  ist  es  nicht  wahrscheinlich, 
dass  nach  jener  Niederlage  er  auch  nur  den  Gedanken 
hàtte  fassen  konnen,  sich  an  einem  Kriege  in  fernen  Landen 
zu  beteiligen,  weshalb  die  Vermutung  nahe  liegt,  dass 
unser  Gedicht  vorher,  etwa  in  der  ersten  Hàlfte  des  Jahres 
1195  entstanden  ist.  Im  ûbrigen  schildert  dièses  die 
beiderseitigen  Riistungen  und  gefàllt  sich  in  der  Ausmalung 
der  Zustànde,  die  der  bevorstehende  Ausbruch  des  Krieges 
schaffen  wird. 

Ein  letztes  politisches  Sirventes  endlich,  27  (B.  43), 
von  welchem  jedoch  nur  zwei  Strophen  erhalten  sind,  in 
deren  zweiter  sogar  eine  Zeile  fehlt,  tadelt  mit  bitteren 
Worten  die  Schlaffheit  und  Unentschlossenheit  der  Barone, 
von  denen  einige  anch  mit  Namen  angefuhrt  werden.  Es 
fehlt  jedoch  jeder  Anhalt,  das  Gedicht  zu  datieren,  nnr 
lasst  sich,  da  ein  ganz  gleicher  Vorwurf  auch  in  No.  2  und 

No.  15  ausgesprochen  wird,  vermuten,  dass  es  etwa  gleich- 
zeitig  mit  einem  dieser  beiden  verfasst  worden  ist. 

Endlich  glaubt  Stroiiski  (a.  a.  0.  55  —  58)  unserem 
Dichter  noch  das  religiôse  Sirventes  zuschreiben  zu  sollen, 

das  mit  den  Worten  beginnt  „Quan  mi  porpens  ni  m'  albire". 
Dies  wird  in  den  beiden  Hss.  G  und  Da  aufbewahrt,  von 
denen  jenes  Aimeric  de  Belenoi  als  Verfasser  nennt  (daher 
schreibt  es  Bartsch  unter  9,  19  diesem  Dichter  zu),  wàhrend 

die  Angabe  bei  Da  „Willems  en  Aimeric"  auf  Unsicherheit 
oder  Schwanken  hinzudeuten  scheint.  Stronski  weist  nun 

nach,  dass  das  Gedicht  deutliche  Anspielungen  auf  ein 

Gedicht  Folquet's  von  Marseille  aus  dem  Jahre  1195 
(B.  155,  15)  enthàlt,  daher  vermutlich  bald  nach  diesem 
entstanden  ist,  sodass  Aimeric  de  Belenoi,  von  dem  wir 

noch  nach  1240  entstandene  Dichtungen  besitzen,  als  Ver- 
fasser nicht  in  Frage  kommt.  Stronski  grtindet  seine  Ver- 

mutung auf  folgende  Tatsachen:  1.  Folquet  redet  am 
Schluss  seines  Sirventeses  (v.  62)  den  Aziman  an,  d.  h. 
Bertran  de  Born,  da  die  beiden  Dichter  sich  gegenseitig 
mit  diesem  Verstecknamen  genannt  haben  (s.  Anm.  zn 
B.  de  B.  32,  71).  Er  gibt  dem  Aziman  Ratschlàge,  und 
in  dem  Gedichte  9,  19  finden  sich  deutliche  Anspielungen 
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auf  jenes  Gedicht  und  ein  anderes  des  Folquet.  2.  In 
v.  15  des  in  Rede  stehenden  Gedichtes  verwendet  der 

Verfasser  den  Verstecknamen  Fraire,  und  dies  ist  der- 
jenige,  mit  dem  Bertran  de  Born  den  Guilhem  von 
Berguedan  anredet  (s.  Anm.  zu  B.  de  B.  14,  54).  3.  In 
dem  Gedichte  nimmt  der  Verfasser  Abschied  von  der  Welt 

und  ihrer  Eitelkeit  (vgl.  v.  30 — 34).  Dies  passt  wieder 
sehr  gut  auf  Bertran  de  Born,  der,  wie  wir  sehen  werden 
Ende  1195  oder  spàtestens  in  den  ersten  Tagen  von  1196 
Mônch  wurde,  wàhrend  wir  dies  in  jener  Zeit  von  keinem 
andern  Dichter  erfahren.  Sind  dièse  Grande  auch  nickt 

zwingend,  so  besitzen  sie  doch  einen  kohen  Grad  von 
Wakrsckeinlickkeit,  und  ick  bringe  daber  das  in  Rede 
stekende  Gedickt  im  Ankang  als  No.  I. 

Es  sckeint,  als  ob  weitere  Sirventese  Bertrans  nickt 

auf  uns  gekommen  sind.  Zwar  werden  ikm  in  den  Hand- 
sckriften  nock  einige  andere  zugesckrieben,  dock  sprickt 
die  Entstekungszeit,  die  sick  aus  den  in  iknen  entkaltenen 
Anspielungen  erscbliessen  làsst,  gegen  die  Ricktigkeit  jener 
Angabe.  Dakin  gekort  zunâckst  das  von  Bartsck  unter 
No.  18  aufgefûkrte  (II).  Es  betrifft  einen  Streit  Rickards 
mit  seinem  Neffen  Artkur,  dem  nack  dem  Tode  des  Vaters 
geborenen  Sobne  Gottfrieds  von  der  Bretagne.  Rickard 

katte  den  Wunsck,  seinen  Neffen  unter  seinen  Augen  er- 
zieken  zu  lassen,  und  verlangte  daker  dessen  Auslieferung. 
Dem  widersetzten  sick  aber  dessen  Mutter  Constantia  sowie 

die  Mekrkeit  der  bretagniscken  Bevôlkerung;  die  Patrioten 
riefen  sckliesslick,  als  Rickard  zur  Gewalt  sckritt,  den 
franzôsiscken  Konig  Pkilipp  August  zu  Hiilfe  und  zogen 
sick  mit  dem  Prinzen  in  das  gebirgige  Innere  der  Halb- 
insel  zuriick,  wàbrend  Rickard  vergeblick  das  gauze  tibrige 
Land  verwtistete,  sckliesslick  aber,  okne  seinen  Zweck  zu 

erreicken,  abzog.  In  dem  erwâknten  Gedickte  wird  zu- 
nâckst die  Freigebigkeit  des  engliscken  gegenùber  der 

Knickerei  des  fi'anzôsiscben  Konigs  gelobt,  zugleick  aber 
werden  jenem  wegen  seiner  Lassigkeit  Vorwiirfe  gemackt, 
indem  er  unverrickteter  Sacke  die  Bretagne  wieder  ver- 
lassen  kabe.  Sodann  wendet  sick  der  Dickter  gegen  die 
Bretonen,  die  er  unzuverlàssig,  ekrlos  und  feige  nennt. 
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Da  der  Einfall  Richards  in  die  Bretagne  uni  Ostern 
1197  erfolgte,  so  wird  das  soeben  besprochene  Gedicbt 
bald  nach  diesem  Zeitpunkte  entstanden  sein.  In  diesem 
Falle  aber  îst  es  nicht  glaublich,  dass  unser  Bertran  von 

Born  dessen  Verfasser  sein  sollte,  da  er  damais  ver- 
mutlicb  bereits  ins  Kloster  gegangen  war.  Die  zweite 
Biographie  berichtet  uns  niimlich,  dass  er  im  Alter  in  den 

Cisterzienser-Orden  eingetreten  sei,  und  in  der  Tat  hat  er 
sich  die  in  der  Nahe  seines  Schlosses  gelegene  Abtei 
Dalon,  die  er  und  seine  Familie  schon  mit  zahlreichen 
Schenkungen  bedacht  hatten,  als  Ruhesitz  auserkoren,  um 
dort  fera  vom  Getriebe  der  Welt  seine  letzten  Tage  zu 
verleben.  Da  nun  in  einem  Doknmente  des  Urkunden- 

buches  von  Dalon  vom  8.  Januar  1196  •)  „Bertran  von  Born, 

Mônch  von  Dalon",  als  Zeuge  erscheint,  so  liegt  es  auf 
der  Hand,  dass  dieser  unser  Dichter  sein  muss.  Es  darf 
aber  wohl  mit  Recht  bezweifelt  werden,  dass  Bertran  noch 
im  Kloster  fortgefahren  habe,  die  politischen  Ereignisse 
seines  Landes  in  Sirventesen  zu  behandeln,  wir  sind  viel- 
mehr  um  so  eher  zu  der  Annahme  berecbtigt,  dass  einer 

seiner  gleichnamigen  Sôhne  der  Verfasser  des  soeben  be- 
sprochenen  Gedichtes  sei,  als  auch  noch  mehrere  andere 
Sirventese,  welche  ebenfalls  den  Namen  Bertrans  von  Born 
tragen,  nachweislich  nicht  von  unserem  Bertran  herstammen 
kônnen. 

Dahin  gehôrt  Bartsch  No.  22  (III),  welches,  wie  es 
scheint,  ebenfalls  unserem  Dichter  abgesprochen  werden 

muss.  Es  bezieht  sich  auf  die  Kàmpfe  zwischen  dem  eng- 
lischen  und  dem  franzosischen  Kônige,  also  unzweifelhaft 
zwischen  Richard  und  Philipp  August,  und  zwar  scheint 
aus  den  Zeilen  21 — 24  hervorzugehen,  dass  der  Graf 
Raimund  VI.  von  Toulouse  sich  neuerdings  den  Englàndern 
angeschlossen  hatte.  In  diesem  Falle  wûrde  das  Gedicht 
wohl  in  das  Jahr  1198  zu  setzen  sein,  weil  in  demselben 
der  durch  einen  Waffenstillstand  unterbrochene  Krieg 
zwischen  jenen  beiden  aufs  neue,  und  zwar  heftiger  als  je 
entbrannte,    und    mehrere    der    Bundesgenossen    und    der 

0  fol.  97  (Thomas  S.  159). 
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Barone  des  franzôsischen  Kônigs  von  âiesem  abfielen,  um 
sich  Richard  anzuschliessen,  unter  ihnen  auch  Raimund 

von  Toulouse1).  Da  in  dem  Gedichte  von  dem  Siège,  den 
der  englische  Kônig  im  September  des  Jahres  zwischen 

Gamaches  und  Vernon  iiber  seinen  Gegner  davontrug2), 
nicht  die  Rede  ist,  so  ist  es  wohl  vor  jene  Zeit  zu  setzen. 

Das  einige  Jahre  spater  entstandene  Sirventes  IV 
(B.  81,  1)  wird  in  den  Erlâuterungen  ausdriicklich  Bertran 
von  Born,  dem  jtingeren,  zugeschrieben.  Es  betrifft  den 
Verlust  der  franzôsischen  Besitzungen  der  Engliinder  unter 
der  Regierung  von  Richards  Bruder  und  Nachfolger  Johann, 
und  der  Dichter  zeiht  letzteren  der  Schlaffheit  und  der 

Unfàhigkeit,  indem  er  ihm  das  Beispiel  seiner  tapferen 
Vorfahren  vor  Augen  hait.  Aber  auch  die  Barone  kommen 
nicht  besser  weg,  welche  durch  ihre  landesverrâterische 
Haltung  den  Sieg  der  Franzosen  môglich  gemacht  haben. 
Einen  genaueren  Anhalt  fiir  die  Zeitbestimmung  gewàhren 

die  Zeilen  11 — 12,  in  welchen  dem  Johann  vorgeworfen 
wird,  dass  er  Poitou  und  Tours  fast  ohne  Gegenwehr  dem 
Feinde  libellasse.  Philipps  Einfall  in  Poitou  begann  nàmlich 
im  August  1204,  wàhrend  die  letzte  Burg  der  Touraine 
im  Hochsommer  1205  fiel,  sodass  man  den  Frtihling  1205 
als  Entstehungszeit  ansetzen  kann,  da  in  der  Einleitung 
auf  die  hervorsprossenden  Blàtter  und  Bliiten  hingewiesen 

wird3). 
Aber  noch  drei  andere  Gedichte  sind  mit  Unrecht  in 

den  Handschriften  oder  einzelnen  derselben  unserem  Dichter 

beigelegt  worden;  zunachst  eins  (B.  6),  welches  einen 
gluhenden  Hass  gegen  die  Franzosen  und  die  Pfaffen 
atmet,  die  unter  dem  Vorwande,  die  Ketzerei  der  Albigenser 
auszurotten,  die  bluhenden  Tâler  Siidfrankreichs  ver- 
nichteten  und  verwtisteten.  Es  spielt  auch  auf  die  Riick- 
eroberung  von  Beaucaire  durch  Raimund  VI.  von  Toulouse 
im    Sommer  1216    an,    und    da    Simon   von  Montfort,    der 

*)  Roger  von  ïïoveden  4,  54;  Hist.  gén.  de  Languedoc  6, 
185—186. 

2)  Roger  von  Hoveden  4,  55. 
3)  Die  drei  zuletzt  besprochenen  Sirventese  sind  im  Anhang 

als  No.  II — IV  abgedruckt. 
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Ftthrer  des  Kreuzheeres,  welcher  am  25.  Juni  1218  getôtet 
wurde,  als  lebend  erwahnt  wird,  so  fiillt  das  Sirventes 
zwischen  dièse  beiden  Zeitpunkte.  Dièse  Entstehungszeit 
schliesst  aber  jede  Moglichkeit,  dass  es  von  unserem 
Bertran  vou  Born  stammen  kônne,  ans,  da  dieser  damais 
nicht  mebr  lebte.  Die  Chronik  des  Klosters  Saint-Martial 
von  Bernard  Itier  enthâlt  namlich  folgende  lakonische 
Notiz:  „Sub  anno  1215  octava  candela  in  sepulchro 
(sancti  Martialis)  ponitur  pro  Bertrando  de  Born.  Cera 

très  solidos  erapta  est" 1).  Daraus  geht  hervor,  dass  da- 
mais, also  1215,  der  Dichter  bereits  gestorben  war,  aller- 

dings  vermutlich  erst  kurze  Zeit  vorher.  Aber  auch  dem 
jiingeren  Bertran  von  Born  diirfen  wir  dies  Gedicht  wohl 
kaum  zuscbreiben.  Dagegen  spricht  der  Inhalt  und  der 
ganze  Ton  desselben,  dagegen  auch  wohl  die  Behauptung, 
dass  es  etwas  nach  einem  Klausner  schmecke  (v.  3),  und 

der  Umstand,  dass  der  Verfasser  offenbar  sich  in  der  Um- 
gebung  des  Grafen  von  Toulouse  befand  (vgl.  v.  6).  Es 
ist  auch  bemerkenswert,  dass  in  einer  der  Handschriften 
Guilhem  Rainols  als  Dichter  genannt  wird. 

Ein  weiteres  Sirventes,  das  in  der  Handschrift  unserem 
Dichter  zugeschrieben  wird  (B.  42),  hat  nachweislich  einen 
Catalanen  zum  Verfasser,  da  dieser  einerseits  ein  Untertan 

des  Kbnigs  von  Aragon  war  (v.  41 — 42),  andererseits  von 

dessen  siidfranzosischen  Besitzungen  mit  „lai"  (v.  5,  14,  42), 
von  Spanien  mit  „sai"  (v.  21)  redet.  Er  klagt  sodann, 
dass  der  Konig  Jacob  I.  von  Aragon  Melhau  (jetzt  Millau 
oder  Milhau)  und  Marseille  an  Raimund  VU.  von  Toulouse 
verloren  habe.  Ersteres  geschah  durch  den  Frieden  vom 

17.  Mai  1229,  letzteres  durch  einen  Vertrag  vom  7.  No- 
vember  1230,  sodass  sich  hieraus  die  Abfassungszeit  des 
Sirventeses  ergibt. 

Endlich  wird  man  auch  B.  27  „Mout  mi  platz,  quan 

vei  dolenta"  unserem  Bertran  absprechen  miissen,  in  welchem 
der  Verfasser  sich  in  schroffer  Weise  gegen  die  Bauern 
ausspricht.  Zwar  nennt  die  Handschrift  C  ihn  als  Verfasser, 
aber    das    Register    derselben    den    Guilhem    Magret,    und 

x)  Rec.  des  hist.  de  France  18,  234. 



—     49     — 

diesen  selben  Dichter  auch  die  andere  Handschrift  R,  die 
das  Gediclit  bringt.  Stronski  (a.  a.  0.  S.  XIII)  hebt  hervor, 

dass  es  ganz  dem  Geiste  und  Cbarakter  Guilhem  Magret's, 
aber  kaum  dem  misères  Bertran  entspreche.  Die  falsche 
Angabe  sei  durch  den  Anfang  der  fiinften  Stophe  (Rassa 
vilana,  tafura)  veranlasst  worden,  indem  der  Abschreiber 
von  C  wegen  des  Wortes  Rassa,  das  er  als  einen  von 

Bertran  verwandten  Verstecknamen  kannte,  fàlscblich  an- 
nahm,  das  Lied  miisse  von  unserem  Dichter  stammen.  Ich 
bringe  es  im  Anhang  als  No.  IV. 

Wir  wenden  uns  nunmehr  wieder  zu  unserem  Dicbter 

zuriick,  um  nocb  diejenigen  Lieder  zu  besprecben,  welcbe 

nicht  datierbar  sind,  weil  sie  nicbt  Ôffentliche  Angelegen- 
beiten  oder  Ereignisse  betreffen.  Unter  ibnen  gehoren 
einige  zu  derjenigen  Gattung,  welcbe  die  Provenzalen  mit 

dem  Ausdrucke  „sirventes  joglaresc"  bezeichnen,  d.  b.  sind 
solche,  welcbe  der  Dicbter  fur  einen  Spielmann,  der  nicbt 

seibst  dicbten  konnte,  auf  dessen  Bitte  verfertigt  bat j).  In 
dem  einen,  36  (B.  17),  von  welchem  leider  nur  zwei  Stropben 
auf  uns  gekommen  sind,  benutzt  er  die  Gelegenlieit,  um 
ein  hôchst  ergotzliches,  durch  und  durch  satirisches  Bild 
von  den  àusseren  und  inneren  Eigenschaften  des  Folheta, 
namentlich  von  seinen  Leistungen  im  Gesange,  zu  entwerfen. 

An  denselben  Siinger  ist  ein  zweites,  mit  Wortspielen  ge- 
wtirztes  Sirventes,  37  (B.  16),  gerichtet,  in  welchem  jener 
ungltickliche  Spielmann  kaum  besser  wegkommt  als  in 
dem  ersten.  Ausserdem  aber  spricht  der  Dichter  sich  darin 
nocb  iiber  einige  andre  Personen,  teils  in  lobendem,  teils 
in  tadelndem  Sinne  aus.  In  der  metrischen  Form  und  im 

Ton  stimmt  es  mit  einem  Tadelgedichte  Raimbaut's  von 
Aurenga  gegen  die  Verleumder  und  Klâffer  (Bartsch  No.  5) 
uberein.  Nocb  deutlicher  ausgeprâgt  erscheint  die  in  Rede 
stehende  Dichtgattung  in  einem  weiteren  Sirventes,  38 
(B.  24),  welclies  ganz  und  gar  der  âussevst  witzigen 
Schilderung  der  gesamten  Personlichkeit  des  Bittstellers 
gewidmet  ist.     Wiederum  kennt   man  ein  zweites  Gedicht, 

')  Friedrich  Witthoeft,  Sirventes  joglaresc  (Stengel's  Ausg. 
und  Abh.  No.  88)  Marburg  1891,  S.  21  sq. 

Komanische  Bibl.    Bertran  von  Boni.  4- 
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das  dem  unsrigen  formell  so  sehr  gleicht,  dass  das  eine 
in  Nachahmung  des  andern  verfasst  sein  muss.  Es  ist 
gegen  einen  uicht  nàher  bezeichneten  Baron  gericlitet,  der 
darin  mit  den  schwiirzesten  Farben  geschildert  wird.  Die 
einzige  Handsclirift,  welche  es  aufbewahrt  (Paris,  Bibl. 
Nat.  12474),  nennt  einen  sonst  nicht  bekannten  Lantelmet 

de  l'Aghillou  als  Verfasser,  doch  ist  der  Ilerausgeber  des- 
selben,  Chabaneau,  wegen  dessen  stilistisclier  Àhnlichkeit 

mit  einigen  Sirventesen  Bertran's  von  Born  geneigt,  es 
unserm  Dichter  zuzuschreiben,  und  das  in  Rede  stehende 
vielmehr  fiir  eine,  vielleicbt  von  Lantelmet  stammende, 

Nachahmung  zu  halten1). 
Anch  das  Gedicht  39  (B.  39)  behandelt  eine  Privat- 

angelegenheit;  es  ist  an  den  Grafen  Gottfried,  also  wohl 
den  englichen  Prinzen,  gerichtet,  und  macht  diesem  heftige 
Vorwiïrfe,  dass  er,  als  eine  Dame  ihm  ein  Steildichein 
gegeben,  nicht  erschienen,  sondera  aus  Àngstlichkeit 
zuriickgeblieben  sei.  Im  Geleite  wird  anf  den  Versuch 

Gottfrieds  angespielt,  von  seinem  Brader  Richard  die  Ab- 
tretung  Aquitaniens  zu  eiiangen,  was  also  auf  das  Jahr 
1184  hinweist. 

Eine  weitere  Gattung  von  Gedichten  Bertans  endlich 
behandelt  Fragen  allgemeinen  Inhaltes.  Dahin  gehort 
No.  40  (B.  7),  in  welchem  der  Dichter  eine  Erklarung  der 
Begriffe  jung  und  ait,  dièse  allerdings  in  besonders  weitem 
Sinne  genommen  und  namentlich  auch  auf  das  moralische 

Gebiet  bezogen,  gibt.  Sodann  hait  er  seinen  Standes- 
genossen  ihre  Vorurteile,  Schwachen  und  Untngenden 

schonungslos  vor  Augen,  —  so  in  dem  zweiten  Teile  von  33, 
dessen  erster,  wie  wir  oben  (S.  15)  gesehen,  der  Liebe 

gewidmet  ist,  so  dass  das  Ganze  eine  Sirventes-Canzone 
bildet.  Àhnlich  wie  bei  33  hat  er  auch  in  andere  Lieder, 

so  in  28  und  in  25,  einige  Strophen  eingefûgt,  die  den 
Charakter  eines  Enueg,  d.  h.  eines  Gedichtes  haben,  in 
welchem  der  Verfasser  aufzahlt,  was  ihm  unangenehm  und 
widerwartig  ist. 

J)   Poésies    inédites    des    Troubadours    du    Périgord   p.  p. 
C.  Chabaneau.    Paris  1885,  S.  53— 55. 
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Noch  nicht  vbllig  entschieden  endlich  ist  die  Frage, 
ob  auch  No.  41  unserem  DicLter  zuerkannt  werden  darf. 

Dagegen  spricht  zunàchst  der  Umstand,  dass  in  einer 
Strophe,  der  sechsten,  eine  Dame  besuDgen  wird,  deren 

sonst  in  keinem  der  Gedichte  Bertrans  Ervvâhnung  ge- 
scbieht,  nànilich  eine  Grâfin  Beatrix,  vermutlich  die  Gratin 
von  Savoyen,  Gemahlin  Baimund  Berengars  V.,  Grafen  von 
Provence.  Da  dièse  Strophe  jedoch  mit  dem  tibrigen  Teil 

des  Gedichtes  in  keinem  Zusammenhange  steht,  sich  ansser- 
dem  auch  nur  in  einigen  Handschriften  findet,  so  liegt  die 
Môglichkeit  vor,  dass  wir  es  mit  einer  cobla  esparsa  zu 
tun  haben,  die  erst  spâter  von  irgend  einem  Abschreiber 
unserem  Gedichte  einverleibt  worden  ist.  In  einer  jener 

Handschriften  namlich  (Venedig,  Marcus-Bibl.  XI)  geht  der 
betreffenden  Strophe  eine  andere  vorauf,  die  sicher  eine 
cobla  esparsa  ist,  da  sie  in  andern  Manuskripten  einzeln 
und  anonym  aufgefuhrt  wird.  Auch  die  Angaben  der 
Handschriften  geben  keinen  sicheren  Anhalt  inbetreff  des 
Verfassers.  Vier  derselben  nennen  zwar  unsern  Dicher, 

wozu  noch  eine  fûnfte  kommt,  die  bei  Johann  von  Nostra- 
damus  erwâhnt  wird;  drei  dagegen  geben  den  Wilhelm 

von  Saint- Gregori,  drei  andere  den  Blacasset,  zwei  den 
Lanfranc  Cigala,  eine  endlich  den  Wilhelm  Augier  an. 

Auch  hier  jedoch  diirfte  fur  Bertran  die  Tatsache  in's 
Gewicht  fallen,  dass  aile  Handschriften,  die  einen  andern 
Verfasser  nennen,  bis  auf  eine  auch  die  oben  von  uns 
beanstandete  Strophe  6  enthalten,  sodass  die  Vermutung 
nahe  liegt,  die  Abschreiber  hàtten,  als  sie  dièse  Strophe 
aufnahmen,  auch  den  Namen  des  Verfassers  willkûrlich 
geandert,  da  sie  wohl  fiihlten,  dass  jenes  Einschiebsel  nicht 
zu  Bertran  von  Born  passte.  Dièse  Vermutung  erhâlt 
eine  weitere  Stiitze  durch  den  Inhalt  und  den  Stil  des 

Gedichtes.  Die  in  demselben  ausgesprochenen  Gedanken 
tragen  durchaus  das  Geprâge  unseres  Bertran,  und  mehrere 
Ausdrucke,  ja  ganze  Wendungen  desselben  kehren  wortlich 
in  andern  sicher  von  diesem  herstammenden  Erzeugnissen 
wieder. 

Als  weiteren  Beweis  hat  man  endlich  auch  den  Um- 
stand angefiihrt,  dass  sich  in  zwei  Handschriften  ein  Geleit 
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findet,  in  welchem  Papiol  zu  Herrn  Oc  e  No  gesandt  wird. 
In  der  Tat  ware  jeder  Zweifel  geboben,  wenn  dièses  Geleit 
ecbt  ware.  Man  nui  s  s  dies  aber  mit  Recbt  in  Zweifel 

zieben,  da  von  13  Handscbriften  nur,  wie  gesagt,  zwei  es 
bringen,  die  obenein  aus  derselben  Quelle  genossen  sind, 
und  sicb  ausserdera  in  zwei  andern  Handscbriften  ein  ganz 
anderes,  liingeres  Geleit  befindet,  das  unbedingt  nicbt  von 
unserem  Dicbter  stammt.  Ist  jener  Umstand  also  kein 
sicherer  Beweis  ftir  die  Bejabimg  der  aufgeworfenen 
Frage,  so  ist  er  es  natiirlich  noch  weniger  gegen  dieselbe, 
und  man  darf  daber  wobl  bebaupten,  dass  eine  mebr 
oder  mînder  grosse  Wabrscbeinlicbkeit  dafiir  spricbt,  dass 
Bertran  von  Born  das  in  Rede  stebende  Gedicht  ver- 

fasst  bat1). 

Zusammenstellung  der  verschiedenen  Datierungen  der 

politischen  Sirventese. 

1).     Diez,  Leben  und  Werke  der  Troubadours;  Cl.      Clédat;Th.  =  Thomas; 
St.1,  St.2  bezeichnen  meine  fruheren  Ausg-aben,  St.3  die  vorliegende. 

D. Jabr 

St.3 
St.2 

Tb. Cl. SU 
1176 — — — 2 

11 1 

— 

1177 
1180 — — — 4 — 
1181 1 1 1 5 — 
1182 2 2 2 6 — 

3 3 — — — 
1183 4 4 — — — 

5 5 5 — 5 
2 

— — — — 10 

—  2 

*)  Ûber  dièse  Frage  s.  Clédat,  Du  rôle  etc.  88—90  uml  Rom. 
8,  268  —  274;  Cbabaneau,  Poésies  inédites  des  Troubadours  du 
Périgord  56  57;  Bartscb.  Lit.-Bl.  f.  germ.  u.  rom.  Pbil.  1880,  145; 
Grober,  Ztscbr.  f.  rom.  Pbil.  3,314-315;  P.  Meyer,  Roui.  13,  629; 
P.  Rajna,  Studi  di  fil.  rom.  5,  30;  Lewent,  Herrig's  Arebiv  130 
(1913)  171.  Das  Lied  ist  unter  die  ecbten  Dicbtungen  Bertrans 
aufgenommen ,  jedoch  obne  die  oben  besprocbene  Stropbe  6  uud 
die  erwabnten  (Teleite. 
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Jahr 

St.3 
St.* 

Th. 
Cl. 

SU D 
1183 6 6 6 — 6 

1 
7 

6 
1 

7 7 7 7 
• 

|8
 

[8 
18 

18 

i9 
(9 

|9 

f« 
[9 

(9 
(8 18 

10 10 10 10 — 
10 

11 11 11 — 11 11 
— — 3 3 3 3 

1184 12 12 12 
12 

12 12 
13 13 13 13 

13 13 

14 
14 — — 14 — 

1185 — — 

4(?) 

— 4 — 

1185—86 15 15 — 15 — 
1186 — — 14 14 — — 

1186-87 — — 15 15 — — 
1187 16 16 — — 

16 
— 

17 17 17 17 
17 17 

— — 16 — — 
16 1188 

18 18 18 18 

16 

18 
18 

19 19 20 
— 

21 19 
20 

1189 — — 23 
23 

— — 
20 21 21 

21 — 21 
1189—90 21 22 22 

— 
22 

— 
1191 22 23 — — 23 — 
1194 14 

23 24 24 24 24 — 

24 
25 25 25 

25 
— 

25 20 19 
19 
20 
26 

20 

19 

1195 26 26 26 
1197 27 27 27 27 

27 
— 

1198 

26  (V) 



Die  provenzalischen  Lebensnachrichten. 

Biographie  I. 

Bertrans  de  Born  si  fo  us  chastelas  de  l'eveschat  de 

Peiregorc,  senher  d'un  chastel  que  avia  nom  Autafort. 
Totz  temps  ac  guerra  ab  totz  los  sieus  vezis:  ab  lo  comte 
de  Peiregorc  et  ab  lo  vescomte  de  Lemotges  et  ab  so 

5  fraire  Constanti  et  ab  Richart,  tan  quan  fo  coms  de  Peitau. 
Bos  cbavaliers  fo  e  bos  guerriers  e  bos  domneiaire  e  bos 
trobaire  e  savis  e  be  parlans  e  saup  tractar  mais  e  bes,  et 

era  senher  totas  vetz,  quan  si  volia,  de-l  rei  Henric  d'Engla- 
terra  e  de-l  filh  de  lui.    Mas  totz  temps  volia  qu'ilh  aguessen 

10  guerra  ensems,  lo  paire  ei  filhs  edh  fraire,  Fus  ab  l'autre, 
e  totz  temps  vole  que-l  reis  de  Frauza  el  reis  d'Englaterra 
aguessen  guerra  ensems.  E  s'ilh  avian  patz  ni  tregua,  ades 
si  penava  e-s  perchassava  ab  sos  sirventes  de  desfar  la 
patz  e  de  inostrar,  com  chascus  era  desonratz  en  la  patz; 

15  e  si  n'ac  de  grans  bes  e  de  grans  mais  de  so  qu'el  mesclet 
mal  entre  lor.  E  fetz  maintz  bos  sirventes  de-ls  quais  son 
gran  re  aissi  escriut,  segon  que  vus  podetz  vezer  et  entendre. 

Biographie  IL 

Bertrans  de  Born  si  fo  de  Lemozi,  vescoms  d' Auta- 
fort, que  i  avia  prop  de  mil  homes.  Et  avia  fraires  e 

cujavals  deseretar,  si  no  fos  lo  reis  d'Englaterra.  Moût 
fo  bos  trobaire  de  sirventes  et  anc  no  fetz  chanzos  fors 

5  doas.  El  reis  d'Arago  donet  per  molhers  las  chanzos 
d'en  Guiraut  de  Bornelh  a  sos  sirventes.  Et  aquel  que 
chantava  per  el  avia  nom  Papiol.  Et  era  azautz  hom  e 

cortes.     E    clamava    „Rassa"  lo   comte   de   Bretanha  e  lo 
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rei  d'Englaterra  „0c  e  No"  e  1  rei  jove,  so  filh,  „ Marinier". 
Et  avia   aital  usatge  qn'ades  fazia  mesclar  guerra  entrées  10 
baros.     E   fetz    mesclar  lo  paire  el  filh  d'Englaterra,    tan 
entrcrl  joves  reis  fo  mortz  d'un  quairel  en  un  chastel  d'en 
Bertran  de  Born.    En  Bertrans  de  Born  srs  vanava  qu'el 
cujava    tan    valer    que    ja    no    cujava    que    totz    sos    sens 

l'agues  mestier.    E  puois  lo  reis  lo  près,  e  quan  l'ac  près,  15 
el   li   dis:    „Bertrans,    aura'us    encara    mestier   totz    vostre 

sens?"     Et  el   respos   qu'el  avia  tôt  so  sen  perdut,   quan 
lo  reis  joves  morit.    Adoncs  si  ploret  lo  reis  de  so  filh  e 

perdonet  li  el  vestit  e-lh  det  terras  et  honors.    E  visquet 
longamen    e-l   segle    e   puois  rendet   si  a  l'orde  de  Cistel.  20 
Et  aqui  trobaretz  de  sos  sirventes. 





GEDICHTE. 





I. 

Politische  Sirventese. 

1. 

(Vgl.  Lebensbesehreibung  S.  6 — 7.) 

1.  Lo  coms  m'a  mandat  e  mogut 
Per  n'Aramon  Luc  d'Esparro 
Qu'ieu  fassa  per  lui  tal  chanzo 
On  sian  trenchat  mil  escut, 
Elm  et  ausberc  et  alcoto,  5 
E  perponh  falsat  e  romput. 

2.  Et  er  ops  que  sia  atendut, 
Puois  comtar  mi  fai  sa  razo, 
E  que  ges  no  diga  de  no, 

Depuois  que  m'o  a  convengut;  10 
Que  blastimaran  m'en  Guasco, 
Qnan  de  lor  mi  tenh  per  tengut. 

3.  A  Tolosa,  part  Montagut, 

Fermara'l  coms  son  gonfano 
A-l  prat  comtal  josta'l  peiro,  15 
E  quan  aura  son  trap  tendut, 
E  nos  lor  trairem  de  viro, 
Tan  que  très  nochs  i  jairem  nut. 

4.  E  seran  i  ab  nos  vengut 
Las  poestatz  e  li  baro  20 
E  li  pins  honrat  companho 
Del  mon  e  li  plus  mentaugut; 
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Que  per  aver,  que  per  somo, 
Que  per  precs  i  seran  vengut. 

5.  E  desse  que  serem  vengut,  25 
Mesclar  sVl  torneis  peT  chambo, 

ETh  Catala  elh  d'Arago 
Tombaran  soven  e  menut, 
Que  ja  ncrls  sostenran  arzo; 
Tan  grans  colps  los  ferrem  nos  drut.  30 

6.  E  no  pot  esser  remasut, 
Contra  cel  no  volen  tronzo, 

E  que  samit  e  cisclato 
E  cendat  noT  sian  romput, 
Cordas,  tendas,  bêchas,  paisso  35 
E  trap  e  pavilho  tendut. 

7.  Lo  reis  qu'a  Tarasco  perdut 
ET  senher  de  Mon  Albeo, 

Rotgiers,  eT  fillis  Bernart  Otbo 

E  lo  coms  Peire  loi*  n'aiut  40 
ET  coms  de  Fois  ab  Bernardo 

En  Sanso,  frair  del  rei  vencut, 

8.  De  lai  pensen  de  guarnizo, 
Que  de  sai  lor  er  atendut. 

9.  Totz  temps  vuolh  que  li  aut  baro  4r> 
Sian  entre  lor  irascut. 

2. 
(Vgl.  Lebensbeschreibung  S.  7—9.) 

Bertrans  de  Born,  si  com  ieu  vos  ai  dich  en  las 
autras  razos,  si  avia  un  fraire,  que  avia  nom  Constanti  de 

Born  e  si  era  bos  cbavaliers  d'armas,  mas  non  era  hom 

que  s'entremeses  moût  de  valor  ni  d'onor,  mas  totas  sazos 
5  volia  mal  an  Bertran  e  ben  a  totz  cels  que  voliau  mal 

an  Bertran.  E  silh  tolc  una  vetz  lo  chastel  d'Autafovt, 
qu'era  d'amdos  comunalmen.    En  Bertrans  siT  recobret  e 
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si -1  chasset  de  tôt  lo  poder.  Et  aquel  si  s'en  anet  a*l 
vescomte  de  Lemotges,  que'l  degues  mantener  contra  so 
fraire,  et  el  lo  mantenc.  El  reis  Richartz  lo  mantenc  10 

contra -n  Bertran.  En  Richartz  si  guerreiava  ab  n'Aimar, 
lo  vescomte  de  Lemotges.  E-n  Richartz  e  n'Aimars  si 
guerreiavan  ab  en  Bertran  e-lh  fondian  la  soa  terra  e 
lalh  ardian.  Bertrans  si  avia  fach  jurar  lo  vescomte  de 

Lemotges  e'1  comte  de  Peiregorc,  que  avia  nom  Talairan,  15 
al  quai  Richartz  avia  touta  la  ciutat  de  Peiregorc,  e  no*lh 
en  fazia  negu  dan,  quar  el  era  flacs  e  nualhos.  E-n  Richartz 
si  avia  tout  Gordo  a-n  Guilhem  de  Gordo;  et  avia  promes 
de  jurar  ab  lo  vescomte  et  ab  Bertran  de  Born  et  ab  los 
autres  baros  de  Peiregorc  e  de  Lemozi  e  de  Caerci,  los  quais  20 
en  Richartz  deseretava,  don  Bertrans  lo  repres  fort.  E  fetz 

de  totas  aquestas  razos  aquest  sirventes  que  dis  :  „Un  sir- 

ventes  on  motz  no  falh  ai  fach,  qu'anc  no  "m  costet  un  alh." 

1.  Un  sirventes  on  motz  no  falh 

Ai  fach,  qu'anc  no  "m  costet  un  alh, 
Et  ai  après  un'  aital  art 
Que,  s'ai  fraire,  germa  ni  quart, 

Part  li  l'uou  e  la  medalha,  5 
E  s'el  puois  vol  la  mia  part, 

Ieu  l'en  get  de  comunalha. 

2.  Tôt  mo  sen  tenh  dintz  mo  serralh, 

Si  tôt  m'an  donat  gran  trebalh 
Entre  n'Azemar  e-n  Richart;  10 
Lonc  temps  m'an  tengut  en  reguart, 

Mas  aras  an  tal  baralha 

Que  lor  enfan,  si'l  reis  no*ls  part, 
N'auran  pro  en  la  coralha. 

3.  Guilhelms  de  Gordo,  fol  batalh  15 
Avetz  mes  dintz  vostre  sonalh, 
Et  ieu  am  vos,  si  dieus  mi  guart; 
Pero  per  fol  e  per  musart 

Vos  tenon  de  la  fermalha 

Li  dui  vescomte,  et  es  lor  tart  20 
Que  siatz  en  lor  frairalha. 
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4.  Tôt  jorn  contendi  e*m  baralh, 
M'escrim  e*m  defen  e-m  tartalh, 

lvin  fou  hom  ma  terra  e  la  m'art 
E-m  fai  de  mos  arbres  eissart  25 

E  mescla'l  gra  ab  la  palha, 
E  non  ai  ardit  ni  coart 

Enemic  qu'er  no  m'assalha. 

5.  Tôt  jorn  resoli  e  retalh 

Los  baros  e*ls  refon  e-ls  calb,  30 
Que  cujava  mètre  en  eissart; 

E  sui  be  fols  quar  m'en  reguart, 
Qu'ilk  son  de  peior  obralha 

Que  non  es  lo  fers  Saint  Launart, 

Per  qu'es  fols  qui  s'en  trebalha.  35 

G.  Talairans  no  trota  ni  salh 

Ni  no- s  niuou  de  son  arenalh 
Ni  no  geta  lanza  ni  dart, 
Anz  viu  a  guisa  de  lombart; 

Tan  es  farcitz  de  nualha  40 

Que,  quan  l'autra  gens  si  compart, 
El  s'estendilh'  e  badalha. 

7.  A  Peiregors,  près  del  muralh, 

Tan  que-i  puosch'  om  gitar  ab  malb, 
Venrai  armatz  sobre  Baiart,  45 
E  sei  trop  peitavi  pif  art, 

Veiran  de  mon  bran  com  talha, 

Que  sus  pel  chap  li  farai  bart 
De  cervel  mesclat  ab  malha. 

8.  Baro,  dieus  vos  salf  e  vos  gnart  50 
E  vos  aiut  e  vos  valha 

Eus  do  que  digatz  an  Kiehart 

So  que"l  paus  dis  a  la  gralha. 
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3. 

(Vgl.  Lebensbeschreibung  S.  10 — 12.) 
Si  corn  vos  avetz  maintas  vetz  auzit,  en  Bertrans  de 

Born  e  sos  fraire,  en  Constantis,  agron  totz  temps  guerra 

ensems  et  agron  gran  malvolenza  l'us  a  l'autre,  per  so 
que  chascus  volia  esser  senher  d'Autafort,  lo  lor  comunal 
chastel  per  razo.  Et  avenc  si  que,  com  so  fos  chausa  5 

qu'en  Bertrans  agues  presa  e  tolguda  Autafort  e  chassât 
Constanti  e  sos  filhs  de  la  terra,  en  Constantis  s'en  anet 
a  n'Azemar,  lo  vescomte  de  Lemotges,  et  a  n'Amblart, 
comte  de  Peiregorc,  et  a-n  Talairan,  senhor  de  Montanhac, 
querre  lor  merce,  qu'ilh  lo  deguessen  aiudar  contra  so  10 
fraire,  en  Bertran,  que  malamen  ténia  Autafort,  qu'era  mieis 
siens,  e  no  l'en  volia  dar  neguna  part,  anz  l'avia  malamen 
deseretat.  Et  ilh  l'aiuderon  e  conselheron  contra  en  Bertran 
e  feiron  lonc  temps  gran  guerra  ab  lui  et  a  la  fi  tolgron 

li  Autafort.  E-n  Bertrans  s'en  eschampet  ab  la  soa  gen  e  15 
comenzet  a  guerreiar  Autafort  ab  totz  sos  amies  e  parens. 

Et  avenc  si  qu'en  Bertrans  cerchet  concordi  e  patz  ab  so 
fraire  e  fo  fâcha  grans  patz,  e  vengron  amie.  Mas  quan  en 

Bertrans  fo  ab  tota  la  soa  gen  dintz  lo  chastel  d'Autafort, 
si  lh  fetz  falhimen  e  no-lh  tenc  sagramen  ni  conven  e  tolc  20 
lo  chastel  a  gran  felonia  a  so  fraire.  E  so  fo  un  dia  de 
dilus,  en  lo  quai  era  tais  hora  e  tais  pointz  que  segon  la 

razo  de-ls  agurs  ni  de-ls  pointz  d'astrolomia  non  era  bo 
comenzar  negu  gran  fach.  E-n  Constantis  s'en  anet  a*l  rei 
Henric  d'Englaterra  et  an  Richart,  lo  comte  de  Peitau,  25 
querre  mantenemen  contra -n  Bertran.  E-l  reis  Henrics,  per 
so  qu'el  volia  mal  a*n  Bertran,  per  so  qu'el  era  amies  e 
conselhaire  del  rei  jove,  so  filh,  lo  quais  avia  aguda 

guerra  ab  el,  e  crezia  qu'en  Bertrans  n'agues  tota  la  colpa: 
sil  près  ad  aiudar,  el  e-l  coms  Richartz,  sos  filhs;  e  feiron  30 
gran  host  et  assetgeron  Autafort  et  a  la  fi  preseron  lo 

chastel  en  Bertran.  E  quan  fo  menatz  a-l  pavilho  denan 
lo  rei,  ac  gran  paor.  Mas  per  las  paraulas  las  quais  el 

membret  al  rei  Henric  de*l  rei  jove,  so  filh,  lo  reis  li 
rendet  Autafort,  e  perdonet  li,  el  el  coms  Richartz,  totz  35 

sos  mais  talans,  si  com  vos  avetz  auzit  en  l'estoria  que  es 
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escrinta  denan  sobre  lo  sirventes  que  dis:  „Puois  lo  gens 

terminis  floritz."  Mas  quan  lo  reis  Henrics  li  rendia 

Autaf'ort,  dis  solazan  ves  en  Bertran  :   „Sia  toa,  be  la  deves 
40  tu  aver  per  razo,  tan  grau  felonia  fezist  tu  de  to  fraire." 

Et  en  Bertrans  s'engenolhet  denan  lui  e  dis:  „Senber, 
grans  merces!  Bem  platz  aitals  jutjamens."  En  Bertrans 
entret  e-l  chastel,  e-l  reis  Henrics  el  coins  Richartz  s'en 
torneron    en    lor   terra    ab    lor   gen.     Quan   li   autre  baro 

45  qu'aiudavan  Constanti  auziron  so  e  viron  qu'en  Bertrans 
avia  ancaras  lo  chastel,  foron  moût  dolen  et  irat  e  con- 

selberon  Constanti  qu'el  si  reclames  d'en  Bertran  denan 
lo  rei  Henric,  que-l  mantenria  ben  en  razo.  Et  el  si  fetz. 
Mas  Bertrans   mostret  a-l  rei  lo  jutjamen  qu'el  avia  fach, 

50  quar  el  l'avia  be  facb  escriure,  e-l  reis  s'en  ris  e*s  so- 
lazet.  En  Bertrans  s'en  anet  ad  Autafort,  e  Constantis 
no*n  ac  autra  razo.  Mas  li  baro  que  aiudavan  Constanti 

feiron  ab  lui  lonc  temps  gran  guerra  a*n  Bertran  et  el  ad 
els.     E  tan   com  visquet,   no'lh  vole  rendre  lo  chastel  ni 

55  far  patz  ab  so  fraire  ni  tregua.  E  quan  fo  mortz,  acorderon 

si  li  filh  d'en  Bertran  ab  en  Constanti,  lor  oncle,  et  ab 
sos  filhs,  lor  cosis.  E  per  aquestas  razos  fetz  en  Bertrans 

aquest  sirventes  que  dis:  „Ges  de  far  sirventes  no- m  tartz, 
anz  lo  fauc  senes  totz  afans." 

1.  Ges  de  far  sirventes  no*m  tartz, 
Anz  lo  fauc  senes  totz  afans; 

Tan  es  sotils  mos  genhs  e  m'artz 
Que  mes  m'en  sui  en  tal  enans 

E  sai  tan  de  sort  5 

Que  ve-us  m'en  estort; 
Que  comte  ni  rei 
No -m  forsfeiron  rei. 

2.  E  puois  lo  reis  el  coms  Richartz 

M'an  perdonat  lor  mais  talans,  10 
Ja  mais  n'Azemars  ni  n'Amblartz 
No- m  do  treguas  nrn  Talairans; 

Ni  ja  d'Autafort 
No  laissarai   huit; 
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Qui* s  vol,  m'en  guerrei,  15 
Puois  aver  lo  dei. 

3.  Quan  fis  es  deves  totas  partz, 
A  me  resta  de  guerra  ns  pans; 

Pustela  en  son  uolh,  qui  m'en  partz, 
Si  tôt  m'o  comenzei  enans!  20 

Patz  no -m  fai  conort, 

Ab  guerra  m'acort, 
Qu'ieu  no  tenh  ni  crei 
Negun'  autra  lei. 

4.  E  no-i  guart  dilus  ni  dimartz  25 
Ni  setmanas  ni  mes  ni  ans 

Ni* m  lais  per  abril  ni  per  martz 
Qu'ieu  no  tracte  com  venha  dans 

A  cels  que- m  fan  tort, 
E  ja*b  me  per  fort  30 
No  conquerran  trei 

Lo  pretz  d'un  correi. 

5.  Qui  que  fassa  sos  bos  eissartz, 

Ieu  m'en  sui  totz  temps  mes  en  grans, 
Com  puoscha  aver  quairels  e  dartz,  35 
Elms  et  ausbercs,  ckavals  e  brans; 

Qu'ab  aisso'm  conort 
E-m  tenh  a  déport 
Assaut  e  tornei, 
Donar  e  domnei.  40 

6.  Mos  parzoniers  es  tan  galhartz 

Qu'el  vol  la  terra  mos  enfans, 
Et  ieu  vuolh  l'en  dar,  tan  sui  gartz; 
Puois  diran  que  mais  es  Bertrans, 

Quar  tôt  no  Ici  port;  45 
Mas  a  malvatz  port 

Venra,  so'us  autrei, 
Anz  qu'ab  me  plaidei. 

Eomanische  Bibl.    Bertran  von  Born.  5 
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7.  No- m  chai  d'Autafort 
Mas  far  drech  ni  tort,  50 

Que#l  jutjamen  crei 
Mo  senhor  lo  rei. 

4. 

(Vgl.  Lebensbeschreibung  S.  17 — 20.) 

1.  Cortz  e  guerras  e  joi  d'amor Mi  solian  far  esbaudir 

E  tener  gai  e  chantador, 

Tro  per  lieis  cui  dei  obezir 
Mi  fo  mos  chantars  devedatz,  5 

Et  en  la  lei 
Es  mos  chans  escomoniatz. 

2.  Ara  sui  assoutz  en  amor, 
E  veiretz  anar  e  venir 

Chanzos,  puois  a  la  belazor  10 
Platz  que  mos  chans  deia  colhir 

En  m'onranza,  s'es  acordatz 
Son  cors  a  drei, 

E  non  a  negu  de*ls  comtatz. 

3.  Del  pauc  rei  de  Terra-Maior  15 

Mi  platz  qu'aissrs  vol  enantir, 
Qu'oimais  lo  tenran  per  senhor 
Cilh  quelh  devon  so  fieu  servir; 
Puois  vencut  los  a  ves  Arratz, 

Ara  s'estei  20 
E  cobre  sos  drechs  daus  totz  latz. 

4.  No -m  tenhatz  per  envazidor, 

S'ieu  vuolh  qu'us  ries  l'autre  azir, 
Qnar  mielhs  s'en  poiran  vasvassor 
E  chastela  de  lor  jauzir;  85 

Que  plus  es  francs,  lares  e  privatz, 

Fe  qu'ieu  vos  dei, 
Ries  hom  ab  guerra  que  ab  patz. 



—     67     — 

5.  E'ih  volpilh  de  l'emperador 
Volian  Lombart  envazir  30 
E  ja  no  laissan  per  paor 
Sobre  de  Cremona  bastir; 
Quel  coms  Rainions  es  sai  honratz 

Quar  ab  lo  rei  s'es  afiatz.  35 

6.  Be  sai  que  li  mal  parlador, 
Quar  vuolh  de  lor  gnilas  ver  dir, 

M'en  apelaran  sofridor, 
Quar  mi  lais  forzar  ni  balhir; 

Que'ls  dos  que  mos  frair  m'a  juratz  40 
Et  autre  autrei 

Vol  retener  l'autra  meitatz. 

7.  Puois  no  volon  drech  ni  amor 

Faire  ni  negu  plach  sofrir, 

Ges  per  lezeros  d'obrador,  45 
S'ieu  m'en  podia  revestir, 
No  dei  esser  mal  razonatz; 

Qu'ilh  fan  plaidei 
Maintas  vetz  qu'om  no*ls  n'a  pregatz. 

8.  Mas  ieu  ai  tan  ensenhador,  50 
No  sai,  per  Crist,  lo  mielhs  chausir: 
Quan  ieu  pren  e  tuolh  la  ricor 

D'aquels  que  no 'm  laissan  guarir, 
Dizon  que  trop  mi  sui  cochatz; 

Quar  no  guerrei,  55 
Aras  dizon  que  sui  malvatz. 

9.  Papiols,  e  tu  vai  viatz, 
A"l  jove  rei 

Diras  que  trop  dormir  no* m  platz. 

10.  En  Oc  e  No  ama  mais  patz  60 
Ab  Felip,  crei, 

Qne*l  frair  Johans  deseretatz. 

5* 
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5. 
(Vgl.  Lebensbeschreibung  S.  20.) 

Bertrans  de  Boni,  si  com  vos  ai  dich,  en  la  sazo 

qu'el  avia  guerra  ab  lu  comte  Richart,  el  fetz  si  quel 
vescoms  de  Ventadorn  e-l  vescoms  de  Coinborn  eT  ves- 
coms  de  Segur,  so  fo  lo  vescoms  de  Lemotges,  eT  vescoms 

5  de  Torena  si  jureron  ab  lo  comte  de  Peiregorc  et  ab  los 

borges  d'aquelas  encontradas  et  ab  lo  senbor  de  Gordo  et 
ab  lo  senbor  de  Monfort,  e  si  si  serreron  ensems,  per  qu'ilh 
si  defendesseu  daT  comte  Richart,  quels  volia  deseretar, 
per  so  quar  ilh  volian  ben  al  rei  jove,   so  fraire,  ab  cui 

10  el  si  guerreiava,  aT  quai  el  avia  tout  totas  las  rendas  de 
las  ebarretas,  de  las  quais  charretas  lo  reis  joves  prendia 

certa  ebausa,  si  com  lo  paire  li  avia  donat,  eno'l  laissava 
neis  albergar  segur  en  tota  la  soa  terra.  E  per  aquest 
sagramen    que    tuit    aquist    avian    fach    de    guerreiar    en 

15  Richart,  Bertrans  de  Born  si  fetz  aquest  sirventes  :  „Puois 

Ventadorns  e  Comborns  ab  Segur"  per  assegurar  totas  las 
gens  d'aquela  encontrada  per  lo  sagramen  que  aquilh  avian 
fach  contra -n  Richart  e  reprenden  lo  rei  jove,  quar  el  en 
guerra  non  era  plus  pros,  remembran  a  lui,  com  en  Richartz 

20  l'avia  toutas  las  rendas  de  las  charretas  e  com  li  avia 
fach  levar  un  chastel  eT  miei  luoc  de  la  terra  quel 

paire  l'avia  dada,  e  lauzan  lo  senbor  de  Puoi-Guilhelm  e 
de  Clarens  e  de  Granhol  e  de  Saint-Astier,  qu'eran  quatre 
gran   baro   de  Peiregorc,    e  lauzan  se  mezeis  e  Torena  et 

25  Engolmes,  e  dis  que,  srl  vescoms  de  Bearn  e  de  Gavarda, 

so  era  en  Gastos  de  Bearn,  qu'era  chaps  de  tota  Guasconha, 
en  Vivias  de  Lomanha  e*n  Bernardos  d'Armanhac  eT 
vescoms  de  Tartas  venian  sai  ad  els,  que  volian  mal  an 
Richart:  assatz  auria  el  que  far;  e  quel  senher  de  Mauleo, 

30  so  era  en  Raols  de  Mauleo,  lo  paire  d'en  Savaric,  el 
senher  de  Taunai  el  vescoms  de  Si  vrai  eT  senher  de 

Talhaborc  eT  vescoms  de  Toartz,  —  que  tuit  aquist  lor 

aiudarian,  si  lor  fossen  de  près,  per  lo  gran  tort  qu'en 
Richartz  lor  fazia;  e  tuit  aquist  eran  gran  baro  de  Peitau. 

35  E  de  totas  aquestas  razos  si  fetz  en  Bertrans  aquest  sir- 
ventes que  comenza:  „Puois  Ventadorns  e  Comborns  ab 

Segur  e  Torena  e  Moufortz." 
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1.  Puois  Ventadorns  e  Comborns  ab  Segur 
E  Torena  e  Monfortz  ab  Gordo 

An  fach  acort  ab  Peiregorc  e  jur, 
E  li  borges  si  clavan  de  viro  : 

M'es  bel  qu'ieu  chan  e  qu'ieu  m'en  entremeta  5 
D'un  sirventes  per  lor  assegurar; 
Qu'ieu  no  vuolh  ges,  sia  mia  Toleta, 
Per  qu'ieu  segur  non  i  auses  estar. 

2.  A!  Puoi-Guilhelra  e  Clarenz  e  Granhol 

E  Saint-Astier,  moût  avetz  gran  honor,  10 

Et  ieu  mezeis,  qui  conoisser  la 'm  vol, 
Et  a  sobrier  Engolesmes  maior 

D'en  charretier  que  guerpis  la  charreta; 
Non  a  deniers  ni  no-n  pren  ses  paor; 
Per  qu'ab  honor  pretz  mais  paucha  terreta  15 
Que  gran  empier  tener  a  desonor. 

3.  Si*  1  ries  vescoms  que  es  chaps  de-ls  Guascos, 
A  cui  s'ate  Bearns  e  Gavardas, 
En  Vezias  si" s  vol  e-n  Bernardos 

El  senher  d'Aics  e  cel  cui  es  Marsas:  20 

D'aquela  part  aura'l  coms  pro  que  fassa, 
Et  eissamen,  aissi  com  el  es  pros, 

Ab  sa  gran  host  qu'atrai  e  que  amassa 
Passe  s'en  sai  et  ajoste's  ab  nos. 

4.  Si  Talhaborcs  e  Ponz  e  Lizinhas  25 

E  Mauleos  e  Taunais  fos  en  pes, 
Et  a  Sivrai  fos  vescoms  vius  e  sas, 
Ja  no  creirai  que  no  nos  aiudes; 
Cel  de  Toartz,  puois  lo  coms  lo  menassa, 

Tenha-s  ab  nos  e  no  sia  ges  vas;  30 
E  demandem  li  que  el  drech  nos  fassa 

De*ls  homes  qu'el  nos  a  trachs  d'entre 'ls  mas. 

5.  Entre  Peiteus  e  la  Isla-Bochart 
E  Mirabel  e  Laudu  e  Chino, 
A  Clarasvals  an  bastit  ses  reguart  35 
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Un  bel  chaslar  e  mes  en  pla  chanibo  ; 
Mas  no  vuolh  ges,  lo  sapcha  ni  lo  veia 

Lo  joves  reis,  que  no-lh  sabria  bo; 
Mas  paor  ai,  puois  que  tan  fort  blancheia, 
Que  lo  veira  be  de  Matafelo.  40 

6.  Del  rei  Felip  sabrera  be,  si  paireia 

0  s'el  segra  los  usatges  Charlo 
D'en  Talhafer,  que  per  senhor  l'autreia 
D'Engolesrae,  et  el  l'en  a  fach  do. 

7.  E  non  es  drecbs  de  rei  que  ren  autreia,  45 

Pnois  qu'a  dich  d'oc,  que  mais  diga  de  no. 

6. 

(Vgl.  Lebensbeschreibung  S.  21—22.) 

En  la  sazo  quel  reis  joves  ac  fâcha  la  patz  ab  so 

fraire  Ricbart  e'ih  ac  fenida  la  demanda  que'lh  fazia  de 
la  terra,  si  com  fo  la  volontatz  de"l  rei  Henric,  lor  paire; 
e-l  paire  li  dava  certa  liurazo  de  deniers  per  vianda  e 

5  per  so  que  besonhs  Fera;  e  neguna  terra  no  ténia  ni  pos- 
sezia,  ni  negus  hom  a  lui  no  venia  per  mantenemen  ni 
per  socors  de  guerra:  en  Bertrans  de  Born  e  tuit  li  autre 

baro  que  l'avian  mantengut  contrat  Ricbart  foron  moût 
dolen.     El  reis  joves  si  s'en  anet  en  Lombardia  torneiar 

10  e  solazar  e  laisset  totz  aquestz  baros  en  la  guerra  ab  en 
Richart.  En  Richartz  assetja  bores  e  chastels  e  près 
terras  e  dérocha  et  ars  et  abrasa.  El  reis  joves  si  tor- 
neiava  e  dormia  e  solazava.  Don  en  Bertrans  si  fetz 

aquest   sirventes   que  comenza:  „D'un  sirventes  no- m  chai 
15  far  lonhor  guanda." 

1.  D'an  sirventes  no- m  chai  far  lonhor  guanda, 
Tal  talan  ai  quel  diga  e  que   l'espanda, 
Qnar  n'ai  razo  tan  novela  e  tan  granda 
Del  jove  rei  qu'a  fenit  sa  demanda 
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So  frair  Richart,  puois  sos  pairs  lo  comanda;  5 
Tan   es  forzatz! 

Puois  n'Aenrics  terra  no  te  ni  manda, 
Sia  reis  de*ls  malvatz. 

2.  Que  malvatz  fai,  quar  aissi  viu  a  randa 
De  liurazo  a  comte  et  a  guaranda;  10 

Reis  coron  atz  que  d' autrui  pren  liuranda 
Mal   sembla  Arnaut,  lo  marques  de  Bellanda, 
Nrl  pro  Guilhelm  que  conquis  Tor  Mirmanda; 

Tan  fo  prezatz! 
Puois   en  Peitau  lor  men  e  los  truanda,  15 

No'i   er  mais  tan  amatz. 

3.  Ja  per  dormir  non  er  de  Coberlanda 

Reis  de'ls  Engles  ni  conquerra  Yrlanda 
Ni  tenra  Anjau  ni  Monsaurel  ni  Canda 
Ni  de  Peitau  non  aura  la  miranda  20 
Ni  ducs  clamatz  de  la  terra  normanda 

Ni  coms  palatz 

Sai  de  Bordel  ni  de-ls  Guascos  part  Landa 
Senher  ni  de  Basatz. 

4.  Conselh   vuolh  dar  e#l  so  de  n'Alamanda  25 
Lai   an  Richart,  si  tôt  no  lo-m  demanda: 
Ja  per  so  frair  mais  sos  homes  no  blanda; 

Noncas  fai  el,  anz  assatja  e"ls  aranda, 
Toi  lor  chastels  e  dérocha  et  abranda 

Deves  totz  latz;  30 

E'1  reis  tornei  lai  ab  cels  de  Garlanda 
E  l'autre  sos  conhatz. 

5.  Lo  coms  Jaufres,  cuî  es  Bresilianda, 
Volgra,  fos  primiers  natz, 

Quar  es  cortes,  e  fos  en  sa  comanda  35 
Reiesmes  e  duchatz. 
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7. 

(Vgl.  Lebensbescbreibung  S.  21—22.) 

1.  Ieu  chan  (que"l  reis  m'en  a  pregat 
A  l'auzen  de  mo  menassat) 

De  l'afar  d'aquesta  gnerra, 
D'aquest  jnoc  que  vei  entaulat; 
E   sabrera,  quan  l'auran  jogat,  5 

De-1  quai  de-ls  filhs  er  la  terra. 

2.  Tost  l'agra-1  reis  joves  matât, 
Sri   coms  no* s  n'agues  ensenliat, 

Mas  aissrls  clau  e-ls  enserra 

Qu'Engolmes  a  per  fort  cobrat  10 
E  tôt  Saintonge  deslinrat 

Tro  lai  part  Finibus-Terra. 

3.  Si'l  coms  pot  far  sa  volontat, 
Que  no*l  vendon  cist  afiat, 

Ni  de*l  tôt  si  desenferra:  15 
Ane  cinglar  no  vim  plus  irat, 

Quan   l'an  brochât  ni  l'an  chassât, 
Qu'el  er,  mas  sos  cors  no  Terra. 

4.  De  mo  senhor  lo  rei  annat 

Conosc   que  an  siei  filh  pechat,  20 

Que   del  sojorn  d'Englaterra 
L'an  aoras  dos  ans  lonhat; 
De*l  tôt  lo*n  tenh  per  enjanat 

Mas   quan  de  Johan  ses  Terra. 

5.  Li  Guascon   si  son  acordat  25 

Entr'   els  e  ves  lui  révélât 
Com  aissilh  de  Lombardia; 

Mais   volon  esser  be  menât 

Per  rei  que  per  comte  forzat, 

D'aitan  lor  trac  guarentia.  30 

6.  Aqnest  juoe  tenh  per  guazanhat 
Deves  nos  e  per  renvidat, 
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Que  de'ls  pezos  de  Valia 
Avem  l'escachier  desliurat, 
Que  tuit  n'aneron  esfreidat  35 

Ses   comjat  qu'us  no-n  prendia. 

7.  En  Lemozi  fo  comenzat, 
Mas   de  lai  lor  es  afinat; 

Qu'entre  Franza  e  Normandia 
Ves  Gisortz  e  ves  Nuoumerchat  40 

Vuolh  qu'en  auian  cridar  „Arrat"! 
E  „Monjoi"!   e  „Dieus,  àia"! 

8.  Lo  sen  venzerem  ab  foudat 

Nos  Lemozi  et  envezat, 

Que  volem  qu'om  do  e  ria;  45 
Que-lh  Norman  en  son  enoiat 
E  dizon,  si  "8  n'eron  tornat, 

Qu'us   mais  d'els  sai  no  venria. 

9.  Lo  rei  tenh  per  mal  conselhat 
De  Franza  e  per  pieis  guizat,  50 

Quar  vei  que  sos  fachs  estanha, 
Que  li  valrian  mais  daurat, 
E   si  no  val  a  son  conhat, 

Sens  e  pretz  tem  que'lh  sofranha. 

10.  Frances,  si  com  etz  abdurat  55 
Sobre  totz  e  li  plus  lauzat, 

Parescha  qu'us  no  remanha 
Companh  quel  reis  aia  mandat, 
Que  ja  mais  no  seretz  prezat, 

Si  non  etz  en  la  mesclanha.  60 

11.  Lo   ducs  de  Borgonh'  a  mandat 
Qu'el  nos  aiudara  Testât 

Ab  lo  socors  de  Champanha, 
On  venran  tal  cinc  cen  armât 

Que,   quan  tuit  serem  ajostat,  65 

Non  er,  Peitaus  no  s'en  planha. 
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12.  Reis  que  per  Bon  drech  si  combat 
A  mielhs  drech  en  sa  heretat, 

E,  quar  conqueret  Espanha 

Charles,  n'a  hora  totz  temps  parlât;  70 
Qu'ab   trebalh  et  ab  larguetat 
Conquier  reis  pretz  e"l  guazanha. 

13.  Senhe*n  Rassa,  aquest  comtat 
Vos  creschaT  reis  ab  Bretanha. 

14.  Lo  reis  joves  s'a  pretz  donat  75 
De  Bures  tro  qu'en  Alamanha. 

8. 

(Vgl.  Lebensbeschreibung  S.  22.) 

Lo  plaintz  qu'en  Bertrans  de  Born  fetz  deT  rei  jove 
no  porta  autra  razo  si  no  queT  reis  joves  era  lo  melher 

hom  deT  mon,  e-n  Bertrans  li  volia  mielhs  qu'ad  home 
deT  mon,  e  lo  reis  joves  ad  el  mielhs  qu'ad  home  deT 

5  mon  e  plus  lo  crezia  que  home  deT  mon;  per  que  lo  reis 
Henrics,  sos  paire,  eT  coms  Richartz,  sos  fraire,  volian 
mal  an  Bertran.  E  per  la  valor  queT  reis  joves  avia  e 

per  lo  gran  dol  qu'en  fo  a  tota  la  gen  el  fetz  lo  plaint 
de  lui  que  dis:   „Mon  chan  fenisc  ab  dol  et  ab  mal  traire." 

1.  Mon  chan  fenisc  ab  dol  et  ab  mal  traire 

Per  totz  temps  mais  el  tenh  per  remasut, 
Quar  ma  razo  e  mon  gauch  ai  perdut 
ET  melhor  rei  que  anc  nasques  de  maire: 

Lare  e  gen  parlan  5 
E  be  chavalgan, 
De  bêla  faisso 

E  d'umil  semblan 
Per  far  grans  honors; 

Tan  crei  que -m  destrenha  10 

Lo  dois,  que  m'estenha, 
Quar  en  vau  parlan; 
A  dieu  lo  coman, 

Quel  meta  en  luoc  Saint  Johan. 
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Reis  de"ls  cortes  e  deTs  pros  emperaire  15 
Foratz,  senher,  si  acsetz  mais  visent, 
Quar  reis  joves  aviatz  nom  agut 
E  de  joven  eratz  vos  guitz  e  paire, 

Et  ausberc  e  bran 

E  bel  bocharan,  20 
Elm  e  gonfano 
E  perponh  e  pan 
E  jois  et  amors 
Non  an  quiTs  mantenha 
Ni  qui  los  retenha,  25 
Mas  lai  vos  segran, 

Qu'ab  vos  s'en  iran 
E  tuit  rie  fach  ben  estan. 

Gen  acolhir  e  donar  ses  cor  vaire 

E  bel  respos  e  be-siatz-vengut  30 
E  gran  hostal  pagat  e  gen  tengut, 
Dos  e  guarnirs  et  estar  ses  tort  faire, 

Manjar  ab  mazan 
De  viula  e  de  chan 

Ab  pro  companho,  35 
Ardit  e  poissan 
De  totz  los  melhors  — 

Tôt  vuolh  qu'ab  vos  tenha, 
Qu'om   re  no-n  retenha 
AT  segle  truan  40 
PeT  malastruc  an, 

Que  nos  mostret  bel  semblan. 

Senher,  en  vos  non  era  res  a  faire, 
Que  totz  lo  mons  vos  avia  elescut 
PeT   melhor  rei  que  anc  portes  escut  45 
ET  plus  ardit  eT  melhor  torneiaire; 

Des  lo  temps  Rotlan 
Ni  de  lai  denan 

No  vi  hom  tan  pro 
Ni  tan  guerreian  50 
Ni  don  sa  lauzors 
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Tan  peT  mon  s'empenha Ni  si  lo  revenha 

Ni  que  l'an  cerchan 
Per  tôt  a  guaran  55 

Del  Nil  tro-1  solelh  colgan. 

5.  Senher,  per  vos  mi  vuolh  de  joi  estraire, 

E  tuit  aquilh  que- us  avian  vegut 
Devon  estar  per  vos  irat  e  mut, 

E  ja  mais  jois  la  ira  no  m'esclaire:  60 
Engles  e  Norman, 
Breto  et  Yrlan, 
Guia  et  Guasco 

Et  Anjaus  pren  dan; 
E  Maines  e  Tors,  65 
Franza  tro  Compenha 

De  plorar  no- s  tenha, 
E  Flandres  de  Gan 

TroT  port  de  Guisan 
Ploran,  neis  li  Alaman.  70 

6.  Loirenc  e  Braiman, 

Quan  torneiaran, 

Auran  dol,  quan  no- us  veiran. 

7.  No  pretz  un  bezan 

NiT  cop  d'un  aiglan  75 
Lo  mon  ni  cels  que'i  estan; 

8.  Per  la  mort  pesan 
DeT  bo  rei  prezan, 

On  tuit  devem  aver  dan. 

9. 

(Vgl.  Lebensbeschreibung  S.  22—23.) 

Si  tuit  li  dol  e-lh  plor  elh  marrimen 
E  las  dolors  elh  dan  e-lh  chaitivier 
Que  om  anc  auzis  en  est  segle  dolen 
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Fossen  ensems,  sembleran  tôt  leugier 

Contra  la  mort  de-l  jove  rei  engles,  5 
Don  rema  pretz  e  jovens  doloros 
El  nions  oscurs  e  teintz  e  tenebros, 

Sems  de  tôt  joi,  pies  de  tristor  e  d'ira. 

2.  Dolen  e  trist  e  pie  de  marrimen 
Son  remasut  li  cortes  soudadier  iq 

Elh  trobador  e*lh  joglar  avinen, 
Trop  an  agut  en  mort  mortal  guerrier; 
Que  tout  lor  a  lo  jove  rei  engles, 
Ves   cui  eran  li  plus  lare  cobeitos; 
Ja  non  er  mais  ni  no  crezatz  que  fos  15 

Ves  aquest  dan  e"l  segle  plors  ni  ira. 

3.  Estenta  mortz,  plena  de  marrimen, 
Vanar  ti  potz  quel  melhor  chavalier 

As  tout  a-l  mon  qu'anc  fos  de  nula  gen, 
Quar  non  es  res  qu'a  pretz  aia  mestier,  20 
Que  tôt  no  fos  el  jove  rei  engles, 

E  fora  mielhs,  s'a  dieu  plagues  razos, 
Que  visques  el  que  maint  autre  enoios 

Qu'anc  no  feiron  a-ls  pros  mas  dol  et  ira. 

4.  D'aquest  segle  flac,  pie  de  marrimen,  25 
S'amors  s'en  vai,  son  joi  tenh  menzongier, 
Que  re  no-i  a  que  no  torn  en  cozen, 
Totz  jorns  veuzis  e  val  mens  huoi  que  hier; 
Chascus  si  mir  eT  jove  rei  engles, 

Qu'era  de*l  mon  lo  plus  valens  de*ls  pros;       30 
Ar'   es  anatz  sos  gens  cors  amoros, 
Don  es  dolors  e  desconortz  et  ira. 

5.  Celui  que  plac  pe'l  nostre  marrimen 
Venir  e*l  mon  nos  traire  d'encombrier 
E  recenp  mort  a  nostre  salvamen,  35 
Com  a  senhor  humil  e  drechurier 

Clamem  merce,  quVl  jove  rei  engles 

Perdo,  si -IL  platz,  si  com  es  vers  perdos, 
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El  fassa  estar  ab  honratz  corapanho8 
Lai  on  anc  dol  non  ac  ni  aura  ira.  40 

10. 

(Vgl.  Lebensbeschreibnng  S.  24 — 28.) 

A*l  temps  qu'en  Kichartz  era  coms  de  Peitau,  anz 
qu'el  fos  reis,  Bertrans  de  Born  si  era  sos  enemics,  per  so 
qu'en  Bertrans  volia  ben  al  rei  jove,  que  guerreiava 
adoncs  ab  en  Richart,  qu'era  sos  fraire.  En  Bertrans  si 

5  avia  fach  jurar  contra -n  Richart  lo  bo  vescomte  de  Lemot- 
ges,  que  avia  nom  n'Azemars,  e-l  vescomte  de  Torena  e-l 
vescomte  de  Ventadorn  el  vescomte  de  Gimel  e-l  comte 

de  Peiregorc  e  so  fraire  e-l  comte  d'Engolesme  e  sos  dos 
fraires  e-l  comte  Raimon  de  Tolosa  el  comte  de  Flandres 

10  e*l  comte  de  Bretanba  e-n  Centol  d'Estarac,  un  comte 
de  Guasconha,  e*n  Gasto  de  Bearn,  comte  de  Begora,  e-l 
comte  de  Dijo.  E  tuit  aquist  si  l'abandoneron  e  feiron 
patz  ses  lui  e  si* s  perjureron  ves  lui.  E  n'Azemars,  lo 
vescoms  de  Lemotges,  que  plus  l'era  tengutz  d'amor  e  de 

15  sagramen,  si  l'abandonet  e  fetz  patz  ses  lui.  E*n  Richartz, 
quan  saub  que  tuit  aquist  l'avian  abandonat,  el  s'en  venc 
denan  Autafort  ab  la  soa  host  e  dis  e  juret  que  ja  mais 

no  s'en  partiria,  s'el  nolh  dava  Autafort  e  no  venia  a  son 
comandamen.     Bertrans,   quan  auzit  so  qu'en  Ricbartz  avia 

20  jurât,  e  sabia  qu'el  era  abandonatz  de  totz  aquestz  que 
vos  avetz  auzit:  silh  det  lo  chastel  e  si  venc  a  son  co- 

mandamen. El  coms  Ricbartz  lo  receup  perdonan  li  e 

baisan  lo.  Don  Bertrans  fetz  d'aquestas  doas  razos  aquest 
sirventes:    „Ges    no    mi    desconort."     E   sapchatz    que  per 

25  una  cobla  qu'el  fetz  e-l  sirventes,  la  quais  comenza:  „SP1 
coms  m'es  avinens  e  non  avars",  lo  coms  Richartz  li  per- 
donet  son  brau  talan  e  rendet  li  son  chastel  Autafort,  e 

vengron  fi  amie  coral.  E  vai  s'en  en  Bertrans  e  comenza 
a  guerreiar  n'Azemar,   lo  vescomte  que  l'avia  desamparat, 

30  e-l  comte  de  Peiregorc;  don  Bertrans  receup  de  grans  dans, 
et  el  a  lor  fetz  de  grans  mais. 

En  Richartz,   quan  fo  devengutz  reis,  passet  outra  mar, 

e-n  Bertrans   remas  guerreian. 



79 

1.  Ges  no  mi  desconort, 
S'ieu  ai  perdut, 

Que  no  chan  e-m  déport 
E  no  m'aint 

Com  cobres  Autafort,  5 

Qu'ieu  ai  rendut 
A*l  senhor  de  Niort, 

Quar  l'a  volgut; 
E  puois  en  merceian 
Li  sui  vengutz  denan,  10 

E#l  coms  en  perdonan 
M'a  retengut  baisan, 
Ges  no*i  dei  aver  dan, 
Que  que  tu  disses  antan, 
Ni  lauzengier  no  blan.  15 

2.  Ves  me  son  perjurat 
Trei  palazi 

E*lh  quatre  vescomtat 
De  Lemozi 

E  li  dui  penchenat  20 
Peiregorzi 

E  li  trei  comte  fat 

Engolmesi  ; 
En  Centols  ab  Gasto 

E  tuit  l'autre  baro  25 
Mi  feiron  plevizo 
E  lo  coms  de  Dijo 
Ab  lo  comte  breto 

En  Raimons  d'Avinho, 
Et  anc  us  no- m  tenc  pro.  30 

3.  Ses  pro  tener  amie 
Tenh  per  engal 

Com  fatz  mon  enemic 

Que  no* m  fai  mal; 
Qu'en  un  mostier  antic  35 

De  Saint  Marzal 

Mi  jureron  maint  rie 
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Sobr'  un  messal; 
Tais  mi  plevit  sa  fe, 
No  fezes  placli  ses  me,  40 

Qu'anc  puois  no  m'en  tenc  re, 
E  no'lh  estet  ges  be 
Quar  si  mes  a  merce 

E  s'acordet  ab  se, 
So  vos  pliu  per  ma  fe.  45 

4.  Si*  1  coms  m'es  aviuens 
E  non  avars, 

Moût  li  serai  valens 
En  sos  afars 

E  fis  corn  us  argens,  50 
Humils  e  chars, 

El  coms  fassa  los  sens 

Que  t'ai  la  mars: 
Quan  ren  i  chai  de  bo, 

Vol  que  ab  lieis  s'esto,  55 
E  so  que  nolh  te  pro 

Geta  fors  e-l  sablo; 
Aissi  tanh  de  baro 

Que  tenha  son  perdo 

E,  s'el  toi,  que  puois  do.  60 

5.  Lo  comte  vuolh  pregar 

Que  ma  maiso 
Mi  coman  a  guardar 

0  que  la-m  do; 
Qu'ades  mi  son  avar  65 

Tuit  cist  baro, 

Qu'ab  els  no  puosc  estar 
Ses  contenzo ; 

Ara  mi  pot  cobrar 
Lo  coms  ses  mal  estar,  70 
Et  ieu  ves  lui  tornar 
E  servir  et  honrar, 
E  non  0  volgui  far, 
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Tro  qu'ai  desamparar 
Sui  vengutz  de  n'Aimar.  75 

6.  Domna  ab  cor  avar 

De  prometre  e  de  dar, 

Puois  no  "m  voletz  colgar, 
Donassetz  m'nn  baisar; 
Aissi-m  podetz  rie  far  80 
E  mon  dan  restaurai", 
Si  dieus  e  saintz  m'ampar! 

7.  Papiols,  mon  chantar 
Vai  a  mi  dons  comtar: 

Per  amor  de  n'Aimar  85 
Mi  lais  de  guerreiar. 

11. 

(Vgl.  Lebensbeschreibung  S.  26 — 27.) 

1.  Rassa,  mes  si  son  primier 
En  la  fi  que  an  parlada 
Li  senhor  e-lh  maisnadier 

E'ih  baro  de  l'encontrada; 
S'ilh  an  fach  ves  vos  passada,  5 
Et  ieu  quai  mal  vos  en  mier, 
Que  terra  non  ai  cobrada? 

2.  Nos  fom  tal  trenta  guerrier, 
Chascus  ab  chapa  traucada, 
Tuit  senhor  e  parzonier,  10 
Per  cor  de  guerra  mesclada, 

Qu'anc  no-n  cobrem  denairada; 
Anz,  a-ls  colps  quan  ac  mestier, 
An  lor  coralha  prestada. 

3.  Cad'  an  mi  laissan  derier,  15 
Quan  m'an  mes  en  la  mesclada 
Li  gentil  e  li  lainier; 

Puois  qu'au  ma  terra  adermada 
Romanisclic  Bilil.    BertraD  von  Born.  fi 
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Et  arsa  et  abrasada, 
Dizou  cilh  del  Colombier  20 

Qu'en  prenda  dvech,  si  în'agrada. 

4.  Oimais  seran  rie  portier, 
Que  tenran  porta  serrada, 
E  sabran  arbalestier 

Qu'es  la  patz  en  l'encontrada  ;  25 
Qu'om  no  lor  dara  soudada, 
Anz  auran  cha  e  lebrier 

Del  comte  s'amor  privada. 

5.  Austor  e  falco  gruier, 
Corn  e  tabors  en  cuirada,  30 
E  brachet  e  liamier, 
Arc  e  saieta  barbada, 
Ganacha  e  chapa  folrada 
Et  hosas  de  Salabier 
Seran  mais  de  lor  maisnada.  35 

6.  Cercbat  ai  da  Monpeslier 
Tro  lai  part  la  mar  salada, 
Que  no  trop  baro  entier 

Qu'aia  proeza  achabada, 
Qu'el  miei  luoc  no  sia  oschada  40 
G  fracha  en  l'un  quartier, 
Ni  mas  us  no  mi  agrada. 

7.  Bêla  domna,  a  dieu  vos  quier, 
Que  tan  vos  ai  desirada 

Que  mort  m'an  li  desirier,  45 
Avinens  domna  prezada. 

N'Atempres  genzer  m'agrada, 
Que  m'a  per  son  messalgier 
De*l  mon  la  razo  celada. 

8.  Papiols,  te  drech  semtier,  50 
No  temas  ven  ni  gelada, 
Digas  mi  a  mon  Rainier 

Que  sa  proeza  m'agrada. 
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12. 
(Vgl.  Lebensbesckreibung  S.  29.) 

•  Lo  reis  Henrics  d'Englaterra  si  ténia  assis  en  Bertran 
de  Born  dedintz  Antafort  e-l  combatia  ab  sos  edefizis,  que 
moût  li  volia  gran  mal,  qnar  el  crezia  que  tota  la  guerra 

quel  reis  joves,  sos  filhs,  l'avia  fâcha  qu'en  Bertrans  la*lh 
agues  fâcha  far,  e  per  so  era  vengutz  denan  Autafort  per  5 

lui    deseretar.     E-l   reis    d'Arago    venc    en   l'ost   de-l   rei 
Henric    denan  Autafort.     E    quan  Bertrans    o  saup,    si   fo 

moût  alegres  quel  reis  d'Arago  era  en  l'ost,  per  so  qu'el 
era    sos    amies  especials.     E-l  reis  d'Arago  si  mandet  sos 
messatges  dintz  lo  chastel,  qu'en  Bertrans  li  mandes  pa  e  10 
vi  e  charn,  et  el  si  l'en  mandet  assatz.    E  per  lo  messatge 
per    cui    el  mandet  los  presens  el  li  mandet  pregan  qu'el 
fezes  si  qu'el  fezes  mudar  los  edifizis  e  far  traire  en  autra 
part,    que-l    murs    on   ilh  ferian  era  tôt  rotz.     Et  el,    per 
gran  aver  de-l  rei  Henric,  el  li  dis  tôt  so  qu'en  Bertrans  15 
l'avia  mandat  a  dir.     E*l  reis  Henrics  si  fetz  mètre  de"ls 

edifizis  plus  en  aquela  part  on  saup  que*l  murs  era  rotz, 
e   fo  lo  murs  ades  per  terra  e-l  chastels  près.     E-n  Ber- 

trans ab  tota  sa  gen  fo  menatz  a#l  pavilho  de#l  rei  Henric, 
e-l   reis   lo    receup   moût  mal,    e-l  reis  Henrics  srlh  dis:  20 
„Bertrans,  Bertrans,  vos  avetz  dich  que  anc  la  meitatz  de'l 
vostre    sen    no  •us    ac    mestier   nuls    temps,    mas    sapehatz 
qu'ara  vos  a  el  be  mestier  totz."  —  „Senher",  dis  en  Ber- 

trans,  „el  es  be  vers  qu'ieu  o  dissi,  e  dissi  be  vertat."  — El 
reis  dis:   „Ieu  cre  be  qu'el  vos  sia  aras  falhitz."  —  „Sen-  25 
her",  dis  en  Bertrans,  „be  m'es  falhitz".  —   „E  com?"  dis 
lo  reis.  —   „Senher",  dis  en  Bertrans,   „lo  jorn  que*l  va- 
lens  joves  reis,   vostre  filhs,    morit,   ieu  perdei  lo  sen  e-l 
saber  e  la  conoissenza".  —  E"l  reis   quan   auzit  so  qu'en 
Bertans    li    dis    en    ploran   de'l  filh,    venc  li  grans  dolors  30 
a-l    cor    de    pietat    et   a"ls  uolhs,    si  que  no* s  puoe  tener 
qu'el  no  pasmes  de  dolor.    E  quan  el  revenc  de  pasmazo, 
el  crida  e  dis  en  ploran:  „En  Bertrans,  en  Bertrans,  vos 
avetz  be  drech,  et  es  be  razos,  si  vos  avetz  perdut  lo  sen 

per    mo    filh,    qu'el    vos    volia    mielhs    que    ad  home  de-l  35 
mon.     Et   ieu,    per    amor    de    lui,    vos    quit   la  persona  e 

l'aver  e-l  vostre  chastel,  e  vos  ren  la  mia  amor  e  la  mia 

6*
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gracia,  e  vos  do  cinc  cens  marcs  d'argcn  per  los  dans  que 
vos   avetz   receubutz."    —    E#n  Bertrans  si"lh  chazet  a.ls 

40  pes,  referen  li  gracias  e  merces.     E-l  reis  ab  tota  la  soa 
host   s'en    anet.   —    En  Bertrans,    quan    saup    que*l   reis 
d'Arago  l'avia  facba  si  laida  felonia,  fo  moût  iratz  ab  lo 
rei  n'Anfos.    E  si  sabia  com  el  era  vengutz  al  rei  Henric 

esser  soudadiers  logaditz,  e  sabia  com  lo  reis  d'Arago  era 
45  vengutz  de  paubra  generacio  de  Carlades,  d'un  chastel  que 

a   nom    Cariât,    qu'es    en   Rosergue,    en   la    senhoria    de'l 
comte  de  Rodes.     E-n  Peire  de  Cariât,  qu'era  senher  de*l 
cbastel,    per   valor    e    per   proeza   si   près   per    molher  la 

comtessa  d'Amilhau,  qu'era  chazeguda  en  eretat,  e  si  n'ac 
50  un  filh,  que  fo  valens  e  pros  e  conquis  lo  comtat  de  Pro- 

enza.     Et   us    sos  filhs  si  conquis  lo  comtat  de  Barsalona 
et  ac  nom  Raimons  Berengiers,  lo  quais  conquis  lo  reiesme 

d'Arago  e  fo  lo  primiers  reis  que  anc  fos  en  Arago.     Et 
anet  penre  corona  a  Roma  e,  quan  s'en  tornava  e  fo  a*l 

55  bore    Saint -Dalmas,    el  morit.     E  remaseron   ne   trei  filh: 

Anfos,   lo    quais  fo  reis  d'Arago,    aquest  que  fetz  lo  mal 
d'en  Bertran  de  Boni,    e  l'autre,    don  Sanchos,    e  l'autre, 
Berengiers   de  Besaudunes.  —  E  saup  com  el  avia  trâida 

la    filha    de    l'emperador   Manuel,    que    l'emperaire    l'avia 
60  mandada    per    molher    ab    gran  tesaur  et  ab  gran  aver  et 

ab    moût   honrada   companhia,    et  los  raubet  de  tôt  l'aver 
que  la  domna  e-lh  Grec  avian;  e  com  los  envïet  per  mar 
marritz  e  consiros  e  desconselhatz;  e  com  sos  fraire  Sanchos 

l'avia    touta  Proenza;   e  com  si  perjuret,   per  l'aver  que*l 
65  reis  Henrics   li    det,    contra-1    comte    de  Tolosa.  —  E  de 

totas  aquestas  razos  fetz  en  Bertrans  de  Born  lo  sirventes 

que  ditz:   „Puois  lo  gens  terminis  floritz  s'espandis  etc." 
1.  Puois  lo  gens  terminis  floritz 

S'espandis  jauzions  e  gais, 

M'es  vengut  en  cor  que  m'eslais De  far  un  novel  sirventes 

On  sapehan  li  Aragones  5 

Qu'ab  mal  agur, 

D'aisso  sian  ilh  tnit  segur, 
Sai  venc  lo  reis,  don  es  aunitz, 
E  siei  soudadier  logadita. 
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Sos  bas  paratge  sobreissitz  10 
Sai  que  fenira  coma  lais 
E  tornara  lai  don  si  trais, 
A  Melhau  et  en  Carlades; 

Quan  quecs  n'aura  son  drech  conques, 
An  s'en  ves  Sur;  15 

Mas  grieu  er  qu'en  mar  no'l  debur 
L'aura,  quar  tan  es  pauc  arditz, 
Flacs  e  vas  e  sojornaditz. 

Proenza  pert,  don  es  eissitz, 
Que  so  frair  Sanso  prezan  mais;  20 

Qu'el  non  a  sonh  mas  que  s'engrais 
E  beva  per  Rossilhones, 
On  f o  deseretatz  Jaufres  ; 

Qu'a  Vilamur, 

En  Toisa -1  tenon  per  prejur  25 
Tuit  cilh  ab  cui  s'era  plevitz, 
Quar  los  a  per  paor  giquitz. 

Lo  reis  cui  es  Castrasoritz 

E  te  de  Toleta'l  palais 
Lau  que  mostre  de  sos  eslais  30 
Sai  al  filh  del  Barsalones, 
Quar  per  drech  sos  malvatz  hom  es; 

Del  rei  tafur 

Pretz  mais  sa  cort  e  son  atur, 
No  fatz  cela  do  a  fui  tràitz  35 

Lo  jorn  qu'el  fo  per  me  servitz. 

Lo  bos  reis  Garsia  Ramitz 

Cobrera,  quan  vida*lh  sofrais, 
Arago,  que*l  monges  l'estrais: 
El  bos  reis  navars,  cui  drechs  es,  40 

Cobrara-l  ab  sos  Alaves, 
Sol  s'i  atur; 

Aitan  com  aurs  val  mais  d'azur, 
Val  mielhs  e  tan  es  plus  complitz 

Sos  pretz  que  de-l  rei  apostitz.  45 
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6.  Per  cela  de  cui  es  niaritz, 

Per  la  bona  rëina'm  lais, 

E  des  que* m  dis  so  don  m'apais; 
Berengier  de  Besaudunes 

Li  retraissera,  Bi'lh  plagues;  50 
Mas  tôt  rencur 

Sos  malvatz  fachs,  que  son  tafur, 
Quar  per  cl  fo  mortz  e  trilitz, 
Don  es  sos  linhatges  aunitz. 

7.  Mont  trait  lait  l'emperairitz  55 
Com  fais  reis  prejurs  e  savais, 
Quan  près  a  qnintals  et  a  fais 

L'aver  que  Manuels  trames 
E  la  rauba  et  tôt  l'arnes; 

Puois  ab  cor  dur,  60 

Quan  n'ac  trach  lo  vert  e*l  madur, 
El  n'envïet  per  mar  marritz 
La  domna  e-ls  Grecs  que  ac  trilitz. 

13. 

(Vgl.  Lebensbeschreibung  S.  29.) 

Ben  avetz  entendutz  los  mais  qu'en  Bertrans  de  Born 

remembret  quel  reis  d'Arago  avia  fachs  de  lui  e  d'antrui. 
Et  a  chap  d'una  gran  sazo,  qu'el  n'ac  après  d'autres  mais 
qu'el  avia  fachs,  si  lo*lh  vole  retraire  en  un  autre  sirventes. 

5  E  fo  dich  an  Bertran  qu'un  chavalier  avia  en  Arago  que 
avia  nom  n'Espanhols,  et  avia  un  bo  ebastel  moût  fort,  que 
avia  nom  Castellot  et  era  proprïetatz  d'en  Espanhol  et  era 
en  la  frontereza  de'ls  Sarazis,  don  el  fazia  gran  guerra 
a-ls  Sarazis.     E-l  reis   si  enteudia  moût  en  aquel  chastel 

10  e  venc  un  jorn  en  aquela  encontrada,  e  n'Espanhols  Bi'lh 
venc  encontra  per  servir  lo  e  per  envidar  lo  a'1  sieu 
chastel  e  menet  lo  charamen,  lui  ab  tota  soa  gen.  El 

reis,  quan  fo  dedintz  lo  chastel,  lo  fetz  penre  e  menai* 
deforas  e  tolc  li  lo  chastel.  —  E  fo  vertatz  que,  quan  lo 

15  reis  venc  a-l  servizi  de-l  rci  Henric,  lo  coms  do  Tolosa 
si'l  desconlîs  en  Guasconha  e  tolc  li  be  cinquanta  chava- 



—     87     — 

liers;  e*l  reis  Henrics  li  det  tôt  l'aver  que-lh  chavalier 
devian  pagar  per  la  reenzo,  et  el  no-l  paguet,  l'aver,  a'is 
chavaliers,  anz  l'en  portet  en  Arago.  E-lh  chavalier  eissiron 
de  preiso  e  pagueron  l'aver.  —  E  fo  vertatz  qu'us  joglars,  20 
que  avia  nom  Artusetz,  li  prestet  dos  cens  marabotis,  e 

menet  lo  ben  un  an  ab  se  e  no*lh  en  det  denier.  E  quan  venc 
un  dia,  Artusetz  joglars  si  si  mesclet  ab  un  Juzieu,  e-lh 
Juzieu  li  vengron  sobre  e  nafreron  Artuset  inalamen,  lui 

et  un  son  companho.  Et  Artusetz  e-l  companhs  auciseron  25 
un  Juzieu,  don  li  Juzieu  aneron  a  reclam  a'1  rei  e  pre- 
gueron  lo  qu'el  en  fezes  vendeta  e  que  lor  des  Artuset 
e-l  companho  per  aucire,  e  qu'ilh  li  darian  dos  cens 
marabotis.  E*l  reis  los  lor  donet  amdos  e  près  los  dos 
cens  marabotis.  Elh  Juzieu  los  feiron  ardre  lo  jorn  de  30 
la  nativitat  de  Crist,  si  com  dis  Guilhelms  de  Bergueda 

en  un  sieu  sirventes,  dizen  en  el  mal  de*l  rei: 

„E  fetz  una  mespreiso 

Don  hom  no-l  deu  razonar, 
Que-1  jorn  de  la  naissio  35 
Fetz  dos  crestias  brusar: 

A'rtus  ab  autre  son  par, 
E  no  degra  aissi  jutjar 
A  mort  ni  a  passio 
Dos  per  un  Juzieu  felo.  40 

Don  us  autre,  que  avia  nom  Peire  joglars,  li  prestet  de- 
niers e  chavals,  et  aquel  Peire  joglars  si  avia  grans  mais 

dichs  de  la  vielha  rëina  d'Englaterra,  la  quais  ténia  Font- 
Ebrau,  que  es  una  abadia,  on  si  rendon  totas  las  vielhas 

ri  chas.    Et  ela  lo  fetz  aucire  per  paraula  de-l  rei  d'Arago.  45 
E  totz  aquestz  laitz  fachs  remembret  en  Bertrans  de 

Born  a-l  rei  d'Arago  en  aquest  sirventes  que  dis:  „Quan 
vei  pe-ls  vergiers  desplegar  los  cendatz  grocs,  indis." 

1.  Quan  vei  pe*ls  vergiers  desplegar 
Los  cendatz  grocs,  indis  e  blaus, 
M'adoussa  la  votz  de-ls  chavaus 
Elh  sonet  que  fan  li  joglar, 

Que  viulan  de  trap  en  tenda,  5 
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Trombas  e  corn  e  graîle  clar; 
Adoncs  vuolb  un  sirventcs  far 

Tal  quel  coms  Ricbartz  l'entenda. 

2.  Ab  lo  rei  mi  vuolb  acordar 

D'Arago  e  tornar  en  paus;  10 
Mas  trop  fo  desebausitz  e  braus, 
Quan  venc  sai  sus  per  hosteiar; 

Per  qu'es  drechs  qu'ieu  l'en  reprenda; 
Ieu  ho  die  per  lui  chastiar, 

E  pesa*  m  si  *  1  vei  foleiar  15 
E  vuolb  que  de  me  aprenda. 

3.  Ab  me"l  volon  tuit  encusar, 

Qu'us  mi  comtet  de  sos  vassaus 
Que  de  Castellot  ac  mais  laus, 

Quan  ne  fetz  n'Espanbol  gitar;  20 
E  nom  par  que  si  defenda 

Ves  el,  s'el  lo  n'ausa  proar; 
E,  quan  entret  per  convidar, 

Conquerit  lai  pauc  de  renda. 

4.  Oimais  no  li  puosc  re  celar,  25 
Anz  li  serai  amies  coraus: 

Gastos,  cui  es  Bearns  e  Paus, 
Mi  trames  sai  novas  comtar 

Que  de  sos  près  près  esmenda 

Del  rei,  que-ls  i  degra  liurar,  30 
E  vole  en  mais  l'aver  portar 

Que  hom  totz  sos  près  li  renda. 

5.  Que  so  m'an  dich  de  lui  joglar 
Qu'en  perdo  an  fachs  totz  lor  laus; 
S'anc  lor  det  vestirs  vertz  ni  blaus  35 
Ni  lor  fetz  nul  denier  donar, 

Lait  l'es  qu'om  l'en  sobreprenda 
Que  d'un  sol  s'en  saup  be  pagar, 
D'Artuset,  don  fai  a  blasmar, 

Qu'en  mes  a'is  Juzieus  en  venda.  40 
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6.  Peire  joglar  saup  mal  pagar, 

Que-lh  prestet  deniers  e  chavaus, 
Que  la  vielha  que  Fons-Ebraus 
Aten,  lo  fetz  tôt  pesseiar; 

Qu'anc  l'entresenhs  fachs  ab  benda  45 
De  la  jupa  de*l  rei  d'armar, 
Quclh   balhet,  no  lo  puoc  guizar, 

Qu'om  ab  coutels  tôt  no-l  fenda. 

7.  Peire  Rois  saup  devinar, 

A"l  prim  que-l  vi  joves  reiaus,  50 
Que  no  séria  arditz  ni  maus, 

E  conoc  lo  a*l  badalhar; 

Reis   que  badalh  ni  s'estenda 
Quan   au  de  batalha  parlar, 
Sembla,   ho  fassa  per  vaneiar  55 

0  qu'en  armas  no  s'entenda. 

8.  Ieu   lo'lh  perdo  si- m  fetz  mal  far 
A  Catalas  ni  a  Laraus; 
Puois  lo  senher  cui  es  Peitaus 

Lo-lh  mandet,  non  auset  als  far;  60 
E  reis  que  logier  atenda 

De  senhor,  be*l  deu  afanar, 
Et  el  venc  sai  per  guazanhar 

Mais  que  per  autra  fazenda. 

9.  Vuolh,   sapcha-1  reis  et  aprenda  65 
De   son  grat  e  fassa  chantar 
Mo  sirventes  al  rei  navar 

E  per  Castela  l'estenda. 

14. 

(Vgl.  Lebensbeschreibung  S.  29—30.) 

Quan  lo  reis  Richartz  s'en  fo  passatz  outra  mar,  tuit 
li  baro  de  Lemozi  e  de  Peiregorc  si  jureron  ensems  e 

feiron  gran  host  et  aneron  a-ls  chastels  et  a-ls  bores  qu'en 
Richartz  lor  avia  toutz.     Et  enaissi  combateron  e  preseron 
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5  totz  aquels  que* s  defendian  et  enaissi  cobreron  gran  re 
d'aquel  qu'en  Richartz  lor  avia  tout.  E  quan  en  Richartz 
fo  vengutz  d'outra  mar  et  eissitz  de  preiso,  moût  fo  iratz 
e  dolens  de*ls  chastels  e  de-ls  bores  que'lh  baro  l'avian 
toutz   e  comenzet  los  a  menassar  fortraen  de  deseratar  los 

10  e  de  destruire  los.  E*l  vescoms  de  Lemotges  el  coms 
de  Peiregorc,  per  lo  mantenemen  quel  reis  de  Franza  lor 

avia  facb  e  fazia,  silh  tengron  las  soas  menassas  a  m'en 
e'ih  manderon  dizen  qu'el  era  vengutz  trop  braus  e  trop 
orgolhos   e  que   ilh  mal  son  grat  lo  farian  franc  e  cortes 

15  et  bumil  e  qu'ilh  lo  cliastiarian  guerreian.  Don  Bertrans 
de  Boni,  si  com  cel  que  non  avia  autra  alegreza  mas  de 

mesclar  los  baros  de  guerra,  quan  auzit  que*l  reis  me- 
nassava  aquels  baros  que  nol  prezavan  ren  e  metian  per 

m'en  lo  sieu  dicb,  e  que  ilh  l'avian  mandat  dizen  que  ilh 
20  lo  chastiarian  e*l  farian  mal  son  grat  tornar  franc  e  cortes 

et  humil:  en  Bertrans  srn  fo  mont  alegres.  E  sabia  quel 

reis  en  era  fort  dolens  et  iratz,  d'aisso  que  ilh  dizian  e  de-l 
chastel  de  Nontron  e  d'Agen  que'lh  avian  tout,  e  fetz  un 
so  sirventes  per  far  salhir  lo  rei  Richart  a  la  guerra.     E 

25  quan  el  ac  fach  so  sirventes,  el  lo  mandet  an  Raimon 

Gauceran,  qu'era  de  Catalonha,  de*l  comtat  d'Urgel,  senher 
de  Pinos,  valens  hom  e  lares  e  cortes  e  gentils,  e  non 

era  nuls  hom  en  Catalonha  que  valgues  lui  per  la  per- 

sona,   et  entendia  si  en  na  Marquesa,  qu'era  fil  ha  de-l  comte 
30  d'Urgel  e  molher  d'en  Guiraut  de  Cabrera,  qu'era  lo  plus 

ries  hom  e*l  plus  gentils  de  Catalonha  trach  lo  comte 
d'Urgel,  so  senhor.  E  comenza  enaissi  lo  sirventes:  „Quan 
la  novela  flors  par  el  verjan." 

1.  Quan  la  novela  flors  par  e*l  verjan, 
On  son  vermelh,  vert  e  blanc  li  brondel, 

Per  la  doussor  qu'ieu  sen  al  torn  de  l'an 
Chan  autresi  com  fan  li  autre  auzel; 

Quar  per  auzel  mi  tenh  en  maintas  res,  5 

Quar  aus  voler  tôt  lo  mielhs  qu'el  mon  es, 
.  Voler  l'aus  ieu  et  aver  cor  volon, 
Mas  no  l'aus  dir  mon  cor,  anz  lolh  rescon. 
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2.  Ieu  no  sui  dnitz,  ni  d'amor  no- m  fenh  tan 
Qu'el  mon  donina  n'enrazo  ni  n'apel,  10 
Ne  no  domnei,  e  si 'm  val  autretan, 
Que  lauzengier  fais,  enoios,  fradel, 
Desensenhat,  vila  e  mal  après 
An  de  me  dich,  tan  ne  son  entremes, 

Que  fan  cujar  que  la  genzer  de-l  mon  15 
Mi  tenha  gai,  jauzen  e  desiron. 

3.  Qu'om  ses  domna  no  pot  far  d'amor  chan, 
Mas  sirventes  farai  fresc  e  novel; 
Puois  chastiar  cujan  en  guerreian 
Nostre  baro  lo  senhor  de  Bordel  20 

E  per  forza  tornar  franc  e  cortes, 

Mal  estara,  s'ancar  vilas  non  es 
Tan  que  chascus  aia  gauch,  srlh  respon, 

E  no'ls  enoi  si  be-ls  pela  nrls  ton. 

4.  Anta  aura,  s'aissi  pert  son  afan  25 
En  Lemozi,  on  a  trach  tan  quairel 
E  tanta  tor,  tan  mur  e  tan  anvan 
Fach  e  desfach  e  fondut  tan  chastel 
E  tan  aver  tout  e  donat  e  mes 

E  tan  col])  dat  e  receubut  e  près  30 
E  tanta  fam,  tanta  set  e  tan  son 

Com  el  a  trach  d'Agen  tro  a  Nontron. 

5.  Rassa,  per  vos  remanon  sai  claman 
En  Lemozi,  de  sai  ves  Monmaurel, 
Per  vostre  pro  avetz  fach  de  lor  dan,  35 

So-m  dis  n'Aimars  e*l  senher  de  Martel 
E-n  Talhafers  en  Folcaus  e*n  Jaufres 

E  tuit  aissilh  qu'ab  vos  s'eran  empres; 
Non  an  las  patz  ges  per  vos  en  que  son, 

Anz  fan  lor  grat  lai  a*l  comte  Raimon.  40 

6.  Una  re  sapchan  Breto  e  Norman 
Et  Anjavi,  Peitavi  e  Mancel 

Que  d'Otasvals  entro  a  Monferran 
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E  de  Rosiers  entro  a  Mirabel 

No#i  aura  un,  no  veia  son  arnes;  45 
E  puois  lo  coms  ho  vol  e  sos  drechs  es, 
Deman  ades  la  terra  Saint  Airnon, 

Tro  que-lh  pausen  la  cresma  sobre "1  fron. 

7.  Sirventes,  vai  a*n  Raimon  Gauceran 
Lai  a  Pinos,  en  ma  razo  l'espel  50 
Quar  tan  aut  son  siei  dich  e  siei  deman 

De  lieis  que  te  Cabrera  e  fo  d'Urgel; 
A  mo  Fraire  en  ren  gratz  e  merces 

De  Bergueda,  de*l  fi  joi  que  m'enques, 
Que  tôt  mon  cor  mi  tornet  jauzion,  55 

Quan  nos  partim  amdui  a*l  chap  de-l  pon. 

8.  Gauceran  Durtz  e  so  frair,  en  Raimon, 

Am  autretan  com  s'eran  miei  segon. 

9.  Si  com  l'auzel  son  desotz  l'aurion 
Son  las  autras  sotz  la  genzor  de-l  mon.  60 

15. 

(Vgl.  Lebeusbeschreibung  S.  31—33.) 

1.  Moût  m'es  deissendre  charcol 
De  guerra  far  ab  chastel 
E  quar  assaut  ni  cembel 

No  vim,  mais  aura  d'un  an, 
E  tenh  m'o  a  gran  afan  5 

Quar  ilh  n'estan  per  paor 
E  nos  autre  per  s'amor 
De-l  senhor  de  Molïerna. 

2.  Que-ls  aguza  e*ls  esmol 
Els  tocha  coma  coutel  10 

Lo  senher  que  te  Bordel, 
Mas  trop  son  espes  denan 
E  motz  deves  lo  trenchan 
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E  plus  leial  d'un  prior; 
Merce  de  l'esnioledor  15 
Tuit  venran  a  vida  eterna. 

3.  Ja-n  Berlais  de  Mosterol 
Ni-n  Guilhelms  de  Monniaurel 
Non  agron  cor  tan  isnel 

Com  nostre  baro  cad'  an,  20 
Quan  ve  a  l'estiu  entran; 
Puois,  quan  entra  la  freidor, 

L'arditz  torna  en  paor, 

Quan  lo  clars  temps  s'esbuzerna. 

4.  Del  senhor  de  Mirandol,  25 
Que  te  Croissa  e  Martel, 
No  crei,  ogan  se  revel, 
Tro  que  veia  que  faran 
Frances,  que  van  menassan; 
Mas  no  son  tan  gabador,  30 

Be  non  atenda-l  pascor, 
Que  oimais  pluou  et  inverna. 

5.  Puois  lo  coms  Richartz  mais  vol 

Benauges  sai  près  Bordel 
Que  Conhac  ni  Mirabel  35 

Ni  Chartres  ni  Saint-Johan, 
Grieu  cobrera  Botenan 
Ni  feira  a  so  senhor 

Braias  molhar  per  paor, 

Per  qu'ieu  crei,  Merlis  l'esquerna.  40 

6.  Aragones  fan  gran  dol, 

Catala  e  cilh  d'Urgel 
Quar  non  an  qui  los  chapdel 
Mas  un  senhor  flac  e  gran, 

Tal  que- s  lauza  en  chantan  45 
E  vol  mais  deniers  qu'on  or 
E  pendet  son  ancessor, 

Per  que- s  destrui  et  enferna. 
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7.  Lai  vir  on  la  dens  mi  dol, 

Ves  cela  de  cui  m'es  bel  50 
Qu'ieu  la  repti  e  l'apel 
De  trazio  e  d'enjan, 
Quai-  per  son  leugier  talan 
Sofre  quelh  fais  fenhedor 

S'anen  fenhen  de  s'amor  55 
De  lieis,  cui  bos  pretz  governa. 

8.  Ieu  sai  un  austor  terzol, 

Mudat,  qu'anc  no  près  auzel, 
Franc  e  cortes  et  isnel, 

Ab  cui  ieu  m'apel  Tristan,  GO 
E  tôt  per  aital  semblan 

A* m  près  per  entendedor 
Et  a  "m  dat  mais  de  ricor 

Que,  s'era  reis  de  Palerna. 

9.  Tristans,  per  la  vostr'  amor  65 
Mi  veiran  torneiador 

En  Peitau,  qui  que- m  n'esquerna. 

10.  Puois  la  rëina  d'amor 

M'a  près  per  entendedor, 
Be  puosc  far  cinc  et  illi  terna. 

16. 

(Vgl.  Lebensbescbreibung  S.  33—35.) 

Quan  en  Bertrans  ac  facb  lo  sirventes  que  ditz  :  „Puois 

a*ls  baros  enoia  e  lor  pesa"  et  ac  dich  a*l  rei  Felip  corn 
perdia  de  cinc  ducbatz  los  très  e  de  Gisortz  la  renda  e*l 
perchatz,  e  com  Caercis  remania  en  guerra  et  en  barata  e 

5  la  terra  engolmesa,  e  com  Frances  e  Borgonbo  avian 
cbambjat  honor  per  cobeiteza,  e  com  lo  reis  Felips  avia 

anat  plaideian  sobre  la  riba  de  l'aiga,  e  com  el  non  avia 
volguda  la  patz,  quan  fo  desarmatz  e,  si  tOBt  com  el  ù> 
armatz,  perdet  per  viutat  Tardimen  e  la  forza,  e  que  mal 

10  semblava  lo  sor  Guérie,  l'oncle  de  Raol  de  Cambrais,  que 
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desarmatz  vole  que  la  patz  si  fezes  de  Raol,  so  nebot, 

ab  los  quatre  filhs  n'Albert  e,  depuois  que  fo  armatz,  no 
vole  patz  ni  concordi,  e  com  totz  reis  era  aunitz  e  deson- 

ratz,  puois  comenzava  guerra  ad  autre  rei  per  terra  qu'a- 
quel  reis  li  tolgues,  quan  el  fazia  patz  ni  tregua,  tro  la  15 
demanda  quelh  fazia  agues  conquista  e  recobrat  so  que 
fos  drechs  e  razos,  don  li  autre  rei  lo  tenon  deseretat,  e 

per  far  vergonba  a-ls  Champanes  de-ls  esterlis  que  foron 
semenat  entre  lor,  per  so  que  ilh  no  volguessen  tornar  a 
la  guerra:  tuit  li  baro  de  Peitau  e  de  Lemozi  en  foron  20 
niout  alegre,  que  moût  eran  trist  de  la  patz,  per  so  que 

mens  n'eran  bonrat  e  ebar  tengut  per  amdos  los  reis.  Lo 

reis  Ricbartz  si  ebarguet  moût  d'orguolh  d'aquesta  patz  e 
comenzet  far  tortz  e  desmesuras  en  las  terras  de-l  rei  de 

Franza  que  marebavan  ab  las  terras  d'en  Richart.  E-l  25 
reis  Felips  venia  a  reclam  ad  aissels  que  avian  fâcha  la 

patz  entre  lor  dos,  e*n  Ricbartz  no  volia  per  lor  tort  ni 
drecb  far;  don  fo  ordenatz  per  lor  us  parlamens,  on  foron 

ensems  en  la  marcha  de  Torena  e  de  Beiriu.  E-l  reis 

Felips  si  fetz  maintz  reclams  d'en  Richart,  don  amdui  30 
vengron  a  grans  paraulas  et  a  malas,  si  qu'en  Ricbartz  lo 
desmentit  e-l  clamet  vil  recrezen.  E  srs  desfïeron  e  si* s 
partiron  mal.  E  quan  Bertrans  de  Born  auzit  que  ilh 

eran  mal  partit,  si  fo  moût  alegres.  Et  aisso  fo  e*l  temps 
a*l  comenzamen  d'estiu,  don  Bertrans  fetz  aquest  sirventes  35 
que  vos  aras  auziretz:  „A*1  doutz  nuou  termini  blanc  de-l 
pascor  vei  la  elesta."  Et  en  aquel  sirventes  el  poins  fort 

lo  rei  Felip  qu'el  degues  comenzar  la  guerra  ab  lo  rei 
Richart  a  fuoe  et  a  sanc  e  dis  que*l  reis  Felips  volia 
mais  patz  qu'us  mongues,  e*n  Ricbartz,  ab  cui  el  s'apelava  40 
„Oc  e  No",  volia  mais  guerra  que  negus  de-ls  Algais, 
qu'eran  quatre  fraire,  gran  raubador  e  raubavan  e  menavan 
be  ab  lor  mil  raubadors  a  chaval  e  be  doa  milia  a  pe  e 

no  vivian  d'autra  renda  ni  d'autre  perchatz. 

1.       Al  doutz  nuou  termini  blanc 

De*l  pascor  vei  la  elesta 
Del  nuvel  temps  ses  contenta; 
Quan  la  sazos  es  plus  genta 
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E  plus  avincns  e  val  mais,  5 
Et  hoin  deuria  esser  plus  gais, 
E  melhor  sabor  mi  a  jais. 

2.  Per  que  "m  pesa  quar  m'estauc, 
Qu'ieu  ades  no  pas  la  festa, 
Qu'us  sols  jorns  mi  sembla  trenta  10 
Per  una  promessa  genta 

Don  mi  sortz  trebalhs  et  esglais, 
E  no  vuolb,  sia  mieus  Doais 
Ses  la  sospeisso  de  Cambrais. 

3.  Pustela  en  son  uolh  e  cranc  15 

Qui  ja  mais  l'en  amonesta  ! 
Que  ja  malvastatz  dolenta 
No  valra  messio  genta, 

Ni  sojorns  ni  estar  ad  ais 
Tan  com  guerra,  trebalhs  e  fais,  20 
So  sapchaT  senher  de  Roais. 

4.  Ni  anc  non  vi  bratz  ni  flanc 

Tronchat,  ni  chamba  ni  testa 
Ferit  de  plaia  dolenta, 
Ni  ab  gran  host  ni  ab  genta  25 

No-l  vi  a  Roam  ni  a  Sais; 
E  membres  li  qu!om  li  retrais 

Qu'anc  en  escut  lanza  no  frais. 

5.  Guerra  ses  fuoc  e  ses  sanc 

De  rei  ni  de  gran  poesta  30 
Cui  coms  laidis  ni  desmenta 

Non  es  ges  paraula  genta  ; 

Qu'el  puois  si  sojorn  ni  s'engrais! 
E  joves  cui  guerra  no  pais 
N'esdeve  lieu  flacs  e  savais.  35 

6.  Keis  de  Franza,  ie-us  tenh  per  franc; 

Quar  hom  a  Tors  no -us  l'ai  questa 
Ni  de  Gisortz  110 -us  présenta 
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Patz  ni  fi  que  sia  genta: 
Ec  vos  la  guerra  e  la  pais!  40 

E  ja,  entro  qu'om  s'i  eslais, 
Non  er  sos  pretz  fis  ni  verais. 

7.  Ges  de  n'Oc  e  No  no- m  plane, 
Qu'ieu  sai  be  qu'en  lui  no  resta 
La  guerra  ni  no  s'alenta,  45 
Qu'anc  patz  ni  fis  no'lh  fo  genta, 

Ni  hom  plus  volontiers  no  trais 
Ni  no  fetz  cochas  ni  assais 

Ab  pauc  de  gens  ni  ab  gran  fais. 

8.  Lo  reis  Felips  ania  la  pais  50 

Plus  que*l  bos  hom  de  Tarantais. 

9.  En  Oc  e  No  vol  guerra  mais 

Plus  que  no  fetz  us  de-ls  Algais. 

17. 

(Vgl.  Lebensbeschreibung  S.  33 — 35.) 

En  lo  temps  et  en  la  sazo  que  lo  reis  Richartz 

d'Englaterra  guerreiava  ab  lo  rei  Felip  de  Franza,  si  foron 
amdui  en  champ  ab  tota  lor  gen.  Lo  reis  de  Franza  si 
avia  ab  se  Frances  e  Borgonhos  e  Champanes  e  Flamencs 

e  cels  de  Beiriu;  e*l  reis  Richartz  avia  ab  se  Engles  e  5 
Normans  e  Bretos  e  Peitavis  e  cels  d'Anjau  e  de  Torena 
e  dal  Maine  e  de  Saintonge  e  de  Lemozi,  et  era  sobre  la 

riba  d'un  flum  que  a  nom  Sevra,  lo  quais  passa  a*l  pe  de 
Niort.  E  l'una  hostz  si  era  d'una  riba  e  l'autra  hostz  era 

da  l'autra,  et  enaissi  esteron  quinze  jorns,  e  chascu  jorn  10 
s'armavan  et  aparelhavan  de  venir  a  la  batalha  ensems. 
Mas  arcivesque  et  evesque  et  abat  et  home  d'orde,  que 
cerchavan  patz,  eran  en  miei  e  defendian  que  la  batalha 

no  fos.  Et  un  dia  foron  armât  tuit  aquilh  qu'eran  ab  lo 
rei  Richart  et  esqueirat  de  venir  a  la  batalha  e  de  passai-  15 
la  Sevra,  e  li  Frances  s'armeron  et  esqueireron.  E  li  bon 
home  de  religio  foron  ab  las  crotz  en  bratz,  pregan  Richart 

Iiomanische  Bibl.    Bertran  von  Born.  7 
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e-l  rei  Felip  que  la  batalka  no  degues  esser.  El  reis 
de    Franza    dizia    que    la    batalka   no    remanria,    si  *1   reis 

20  Kickartz  no-lk  fazia  fezeutat  de  tôt  so  que  avia  de  sai 
unir:  de'l  duekat  de  Nonnandia  e  de-l  duckat  de  Qni- 
tauia  e  de-l  comtat  de  Peitau  e  que -lk  rendes  Gisortz,  lo 
quai  lo  reis  Rickartz  l'avia  tout.  Et  en  Rickartz,  quan 
auzit  aquesta  paraula  que-l  reis  Felips  demandava,  per  la 

25  gran  baudeza  qu'el  avia  (quar  li  Ckampanes  avian  a  lui 
prome3  que  no'lk  serian  a  rencontra  per  la  gran  quantitat 
de-ls  esterlis  que  avia  semenatz  entre  lor)  si  montet  en 
destrier  e  mes  l'elm  en  la  testa  e  fai  sonar  las  trombas 

e  fai  deserrar  los  sieus  gonfanos  encontra  l'aiga  per  passar 
30  outra  et  aordena  las  esqueiras  de-ls  baros  e  de  la  soa  gen 

per  passar  outra  a  la  batalka.  E-l  reis  Felips,  quan  lo 
vi  venir,  montet  en  destrier  e  mes  l'elm  en  testa,  e  tota 
la  soa  gens  monteron  en  destriers  e  preseron  lor  armas 

per  venir  a  la  batalka,  track  los  Ckampanes,  que  no  me- 
35  seron  elms  en  testa.  El  reis  Felips,  quan  vi  venir  en 

Rickart  e  la  soa  gen  ab  tan  gran  vigor  e  vi  que-lk  Ckam- 
panes no  venian  a  la  batalka,  el  fo  avilitz  et  espaventatz 

e  comenza  far  apelar  los  arcivesques  e-ls  evesques  et 

komes    de    religio,    totz    aquels    que  l'avian   pregat    de  la 
40  patz  far;  e  preguet  lor  qu'ilk  anessen  pregar  en  Rickart 

de  la  patz  far  e  de*l  concordi,  e  si  lor  promes  de  far  e 
de  dir  aquela  patz  et  aquel  concordi  de-1  deman  de  Gisortz 
e  de'l  vassalatge  que-lk  fazia  en  Rickartz.  E  li  saint 
kome  vengron  ab  las  crotz  en  bratz  encontra  lo  rei  Rickart, 

45  ploran  qu'el  agues  pietat  de  tanta  bona  gen  com  avia  e-l 
ckamp,  que  tuit  eran  a  morir,  e  qu'el  volgues  la  patz; 
qu'ilk  li  farian  laissar  Gisortz  e-l  rei  partir  de  sobre  la 
soa  terra.  E  li  baro,  quan  auziron  la  gran  konor  que-l 
reis  Felips  li  presentava,  foron  tuit  al  rei  Rickart  e  con- 

50  selkeron  lo  qu'el  preses  lo  concordi  e  la  patz.  Et  el,  per 
los  precs  de-ls  bos  bornes  de  religio  e  per  lo  conselk 
de'ls  sieus  baros,  si  fetz  la  patz  el  concordi  si  que*l  reis 
Felips  li  laisset  Gisortz  quitamen,  e-l  vassalatges  remas  en 
penden   si  com  el  estava,  e  partit  si  de-l  ckamp,  el  reis 

55  Rickartz  remas.  E  feiron  jurar  ambedui  la  patz  a  detz 
ans,  e  desfeiron  lor  kostz  e  deron  comjat  als  Bondadiers 
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e  vengron  eschars  et  avar  ambedui  li  rei  e  cobe  e  no 
volgron  far  host  ni  despendre  si  non  en  falcos  et  en 
austors  et  en  chas  et  en  lebriers  et  en  comprar  terras  e 
possessios  et  en  far  tort  a  lor  baros.  Don  tuit  li  baro  60 
de*l  rei  de  Franza  foroii  trist  e  dolen  e  li  baro  de-l  rei 

Richart,  qnar  avian  la  patz  fâcha  per  que  chascus  de-ls 
dos  reis  era  vengutz  eschars  e  vilas.  E-n  Bertrans  de 

Born  si  fo  plus  iratz  que  negus  de*ls  autres  baros,  per  so 
quar  el  no  si  delechava  mas  en  guerra  de  se  e  d'autrui  65 
e  mais  en  la  guerra  de'ls  dos  reis,  per  so  que,  quan  ilh 
avian,  li  dui  rei,  guerra  ensems,  el  avia  d'en  Richart  tôt 
so  qu'el  volia  d'aver  e  d'onor  et  era  temsutz  d'amdos  los 
reis  per  lo  dire  de  la  lenga.  Don  el,  per  volontat  qu'el 
ac  que'lh  rei  tornessen  a  la  guerra  e  per  la  volontat  70 
qu'el  vi  a*ls  autres  baros,  si  fetz  aquest  sir  ventes  lo  quais 
comenza:   „Puois  a-ls  baros  enoia  e  lor  pesa." 

1.  Puois  a*ls  baros  enoia  e  lor  pesa 
D'aquesta  patz  qu'an  fâcha  li  dui  rei, 
Far  ai  chanzo  tal  que,  quan  er  apresa, 
A  cadau  sera  tart  que  guerrei; 

E  no  m'es  bel  de  rei  qu'en  patz  estei  5 
Deseretatz  ni  que  perda  son  drei, 
Tro  la  demanda  que  fai  a  conquesa. 

2.  Ad  ambedos  te  hom  ad  avolesa 

Quar  an  fach  plach  don  quecs  de  lor  sordei; 
Cinc  duchatz  a  la  corona  francesa,  10 

E,  si'ls  comtatz,  son  a  dire  li  trei; 

E  de  Gisortz  pert  la  rend'  e  l'esplei, 
E  Caercis  rema  sai  en  trepei 
E  Bretanha  e  la  terra  engolmesa. 

3.  Ges  aitals  patz  no  melhura  proesa  15 

Com  aquesta  ni  autra  qu'om  li  grei, 
Ni  deu  sofrir  qu'om  li  bais  sa  richesa, 
Pnois  Essaudu  a  tornat  deves  sei 

Lo  reis  Henrics  e  mes  en  son  destrei; 

E  no'8  cujes  qu'a  son  home  s'autrei,  20 
Si*l  fi  eu  d'Anjau  li  mcrma  una  tesa. 

7*
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4.  Si"l  reis  engles  li  fetz  do  ni  larguesa, 

Al  rei  Felip,  drechs  es  que  l'en  mercei, 
Que  "In  fetz  liurar  la  moneda  englesa, 

Qu'en  Franzau  son  charcit  sac  e  correi;  25 
E  no  foron  Anjavi  ni  Mancei, 

Que  d'esterlis  foro'lh  priraier  conrei 
Que  desconfis  la  lor  gen  champanesa. 

5.  Lo  sors  Guéries  dis  paraula  cortesa, 
Quan  so  nebot  vi  tornat  en  esfrei:  30 

Que  desarmatz  volgra-n  fos  la  fis  presa, 
Quan  fo  armatz,  no  vole  penre  plaidei; 

E  no  semblet  ges  lo  senhor  d'Orlei, 
Que  desarmatz  fo  de  peior  mercei 
Que,  quan  el  chap  ac  la  ventalha   mesa.  35 

6.  A  rei  armât  lo  te  hom  a  flachesa, 
Quan  es  en  champ  e  vai  querre  plaidei; 
Ben  an  chamjat  honor  per  cobeitesa, 

Segon  qu'auch  dir,  Borgonho  e  Francei; 
E  valgra  mais,  per  la  fe  qu'ieu  vos  dei,  40 
A-l  rei  Felip,  comenzes  lo  desrei 
Que  plaideiar  armatz  sobre  la  gresa. 

7.  Vai,  Papiols,  mo  sirventes  a  drei 

Mi  portaras  part  Crespi  e-l  Valei 
Mon  Isembart  en  la  terra  artesa;  45 

8.  E  digas  li  qu'a  tal  domna  soplei 
Que  marves  puosc  jurar  sobre  la  lei 

Quel  melher  es  de"l  mon  el  plus  cortesa. 

18. 

(Vgl.  Lebeusbeschreibung  S.  35 — 36.) 
1.  Nostre  senher  somonis  el  mezeis 

Totz  los  arditz  e-ls  valens  e*ls  prezatz, 
Qu'anc  mais  guerra  ni  cocha  nol  destreis, 
Mas  d'aquesta  si  te  tort  per  grevatz; 
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Quar  presa  es  la  vera  crotz  e'1  reis,  5 
E-l  sepolcres  a  de  socors  frachura, 
Don  tuit  crezem  ab  leial  fe  segura 

Que  lo  saintz  fuocs  i  deissen,  qu'om  ho  ve, 
Per  que  no  fai  nul  esfortz  qui  so  cre. 

2.  Cel  que  es  coms  e  ducs  e  sera  reis  10 

S'es  mes  enan,  per  qu'es  sos  prêta  doblatz, 
Qu'el  vol  mais  pretz  qu'om  de  las  doas  leis, 
Dels  crestias  e  de'ls  no-bateiatz; 
E  s'el  vol  pretz,  a  las  obras  pareis, 
Qu'el  vol  tan  pretz  e  tan  bon'  aventura,  15 
Per  que  sos  pretz  creis  ades  e  melhura, 

Qu'el  vol  lo  pretz  de-1  mal  e-l  pretz  de'l  be: 
Tan  ama  pretz  qu'ambedos  los  rete. 

3.  Aras  sai  ieu  qn'adrechs  vol  esser  reis 
Lo  reis  Felips,  que  dizon  qu'es  crozatz,  20 
Et  anc  Charles  en  tal  pretz  no  s'empeis 
Com  el  fara,  d'aisso  s'es  be  vanatz. 

19. 

(Vgl.  Lebensbeschreibung  S.  36—38.) 

fAnc  mais  per  re  qu'en  Bertrans  de  Born  disses  en 
coblas  ni  en  sirventes  al  rei  Felip  ni  per  recordamen  de 

tort  ni  d'aunimen  que'lh  fos  dichs  ni  fachs  no  vole  guer- 
reiar  lo  rei  Richart;  mas  en  Richartz  si  salhit  a  la  guerra, 

quan  vi  la  frevoleza  de'l  rei  Felip,  e  raubet  e  prezet  et  5 
ars  chaste! s  e  bores  e  vilas  et  aucis  homes  e  près;  don 

tuit  li  baro,  a  cui  desplazia  la  patz,  foron  moût  alegre,  e*n 
Bertrans  de  Born  plus  que  tuit,  per  so  que  plus  volia 

guerra  que  autr'  om  e  quar  crezia  que  per  lo  sieu  dire  lo 
reis  Richartz  agues  comenzada  la  guerra,  ab  lo  quai  el  10 

s'apelava  „  Oc  e  No",  si  com  auziretz  e*l  sirventes  qu'el 
fetz,  si  tost  com  el  auzit  qu'en  Richartz  era  salhitz  a  la 
guerra,  lo  quais  comenza:  „No  puosc  mudar,  un  chantai- 
non  esparga." 
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1.  No  puosc  mudar,  un  chantar  non  espavga, 

Puois  n'Oc  e  No  a  nies  fuoc  e  tracb  sanc, 
Quar  grans  guerra  fai  d'escbars  senhor  lare, 
Per  que* m  platz  be  de-ls  reis  vezer  la  bomba, 
Que  n'aian  ops  paisso,  cordas  e  pom,  5 
E-n  sian  trap  tendut  per  fors  jazer, 
E-ns  encontreni  a  niiliers  et  a  cens, 
Si  qu'après  nos  en  eban  boni  de  la  gesta. 

2.  Qu'ieu  n'agra  colps  receubutz  en  ma  targa 
E  facb  vermelb  de  mon  gonfano  blanc,  10 

Mas  per  aisso  m'en  sofrisc  e  m'en  parc 
Que  n'Oc  e  No  conosc  qu'un  dat  mi  plomba; 
Mas  non  ai  ges  Lizinba  ni  Rancom, 

Qu'ieu  puoseba  lonh  bosteiar  ses  aver, 
Mas   aiudar  puosc  a  mos  conoissens,  15 

Escut  a'I  col  e  ebapel  en  ma  testa. 

3.  Sri  reis  Felips  n'agues  ars'  una  barga 
Denan  Gisortz   o  crebat  un  estanc, 

Si  qu'a  Roam  entres  per  forza  el  parc, 
Que  l'assetges  pe-l  puoi  e  per  la  comba,  20 
Qu'om  no-n  pogues  traire  brieu  ses  colom: 
Adoncs  sai  ieu  qu'el  volgra  far  parer 
Cbarle,  que  fo  de-ls  mielbs  de  sos  parens, 
Per  cui  fo  Polha  e  Sansonha  conquesta. 

4.  Anta  l'adutz  e  de  pretz  lo  deseharga  25 
Guerra  celui  cui  bom  non  troba  franc, 

Per  qu'ieu  no  cuch,  lais  Caortz  ni  Cajarc 
Mos   Oc  e  No,  puois  tan  sap  de  trastomba; 
Si-1   reis  li  da  lo  tesaur  de  Cbinom, 
De   guerra  a  cor  et  aura-n  puois  poder;  ;;o 
Tan  l'es  trebalbs  e  messios  plazens 
Que  los  amies  e'is  enemics  tempesta. 

5.  Ane  naus  en  mar,  quan  a  perdut  sa  barga 
Et  a  mal  temps  e  vai  urtar  al  ranc 

I*]  cor  plus  fort  qu'iina  saieta  d'are 
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E  leva  en  aut  e  puois  aval  jos  tomba, 
No  trais  anc  pieis,  e  dirai  vos  be  com, 

Qu'ieu  fatz  per  lieis  que  no- m  vol  retener, 
Que  no  "m  mante  jorn,  terme  ni  convens, 

Per  que  mos  jois,  qu'era  floritz,  bissesta.  40 

6.  Vai,  Papiols,  ades  tost  e  correns, 
A  Trâinac  sias  anz  de  la  festa; 

7.  Di'm  a-n  Rotgier  et  a  totz  sos  parens 
Qu'ieu  no  trop  mais   „omba"  ni  „om"  ni  „esta". 

20. 

(Vgl.  Lebensbescbreibung  S.  37—38.) 

Ara  sai  ieu  de  pretz  quais  l'a  plus  gran 
De  totz  aquels  que  s  leveron  mati: 

Messers  Conratz  l'a  plus  fi  ses  enjan, 
Que *s  defen  lai  a  Snr  d'en  Saladi 

E  de  sa  maisnada  croia;  5 

Socora-l  dieus!  que*l  socors  vai  tarzan: 

Sols  aura*l  pretz,  que  sols  sofre  l'afan. 

Senber  Conratz,  a  Jesu  vos  coman, 

Qu'ieu  fora  lai,  a  Sur,  so  vos  afi; 
Mas  laissei  m'en,   quar  s'anavan  tarzan  io 
Li  comt'  e-lb  duc  e*lb  rei  e  li  princi; 

Puois  vi  mi  dons  bel'  e  bloia, 
Per  que  s'anet  mos  cors  afebleian, 
Qu'ieu  fora  lai,  ben  a  passât  un  an. 

Senher  Conratz,  ieu  sai  dos  reis  qu'estan  15 
D'aiudar  vos,  ara  entendatz  qui: 
Lo  reis  Felips  es  l'as,  quar  vai  doptan 
Lo  rei  Ricbart,  e  cel  lui  dopt'  aissi; 

Ar  fos  usquecs  d'els  en  boia 
D'en  Saladi,  puois  van  dieu  gualian,  20 
Quar  son  crozat  e  d'anar  mot  no  fan. 
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4.  Senhcr  Conratz,  tôt  pcr  vostr'  anior  chan 
Ni  ges  no*i  guart  amie  ni  enemi, 
Mas  per  soT  fatz  quels  crozatz  vau  reptan 

De- 1   passatge  qu'an  si  mes  en  obli,  25 
No  cujan  qu'a  dieu  enoia; 

Qu'ilh  si  paisson  e  si  van  sojornan, 
E'us  enduratz  fam,  set,  et  ilh  estan. 

5.  Senher  Conratz,  la  roda* s  vai  viran 
En  aquest  mon  pur  en  mal  a  la  fi,  30 

Quar  paucs  en  sai  que  no  s'anen  penan, 
Com  enjanen  vezi  e  no-vezi; 

Mas  cel  que  pert,  no'lli  par  joia; 
Doncs   sapehan  be  cilh  qu'ieu  die  qu'aisso  fan 
Que  dieus  escriu  so  que  dich  e  fach  an.  35 

6.  Senher  Conratz,  lo  reis  Richartz  val  tan, 

Si  tôt,  quan  vuolh,  de  lui  gran  mal  m'en  di, 
Qu'el  passara  ab  tal  esfortz  ogan 
Com  far  poira,  so  auch  dir  tôt  de  fi, 
El  reis  Felips  en  mar  poia  40 

Ab  autres  reis,  qu'ab  tal  esfortz  venran 
Que  part  l'Arbre  Sec  irem  conquistan. 

7.  De  n'Oc  e  No  no* m  vau  ara  doptan, 
Quar  pesa  li,  si  nula  re-lh  chasti, 
El  reis  frances  vai  si  trop  apriman,  45 
Et  ai  paor  que  venha  sobre  mi; 

Mas  anc  al  setge  de  Troia 
Non  ac  tan  duc,  prince  ni  amiran 
Com  ieu  ai  mes  per  chantar  a  mon  dan. 

8.  A  mon  Isembart  part  Troia  50 

Vai,  sirventes,  e  di  lrm,  qu'ieu  lolh  mail, 
Qu'aTs  reis  crozatz  es  anta  quar  no  van. 

9.  Bels  Papiols,  ves  Savoia 
Te  ton  chami  e  ves  Branditz  brochas 

E  passa *1  mar,  quVl  rei  Conrat  ti  man.  ;>:> 
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10.  Quan  seras  lai,  no  t'enoia, 
Tn  li  diras  que,  s'ar  no-lh  valh  ab  bran, 
E-lh  valrai  tost,  srlh  rei  no  "m  van  bausan. 

11.  Mas  ben  es  vers  qu'a  tal  domna*m  coman, 
Sri  passatges  no*lh  platz,  no  crei  quci  an.  60 

21. 

(Vgl.  Lebensbeschreibung  S.  38.) 

Ane  no- s  puoe  far  maior  anta, 
Quan  m'assois 

Ni  mi  près  en  dois, 
E,  puois  ilh  so  a  enquest, 

E  platz  mi  dons  que  m'esclava  5 
Ni  que* m  lais, 
No  m'es  dans 

Sils  autrui  enfans 

Colga  e-l  mieu  berzol, 
Qu'ieu  sui  grans.  10 

Fatz  cors,  puois  ela  t'enebanta, 
Tu  t'o  cols 

E  fas  i  que  fols, 
Que  de  tôt  joi  si  desvest 

E  de  pretz  si  cura  e-s  lava;  15 
Per  ja  mais 
Lo  bobans 

Remanha  e-l  mazans, 
Qu'ieu  ho  vuolh,  si'l  vol, 

Dos  aitans.  20 

Lo  senher  de  cui  es  Manta 
e  Mur  ois 

S'es  prims  de  terzols 
Tornatz,  ab  que  sai  no  rest: 

Sicus  séria,  s'el  anava,  25 
Lai  Roais, 
Tervagans, 
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Alaps  et  Arans; 
Puois  feira  filkol 

De'ls  Persans.  30 

4.  Enaps  e  copas  mazanta 
Et  orzols 

D'argen  e  pairols 
E  sec  ribieira  e  forest 
E  sai  tolia  e  donava  :  35 

No -s  biais 

De*ls  afans: 
Pressas  e  mazans, 
G  u  erra  ab  tribol 

L'es  en  ans.  40 

5.  Entre  Dordonha  e  Charanta 

Es  trop  mois, 

So-m  dis  n'Auriols, 
Qu'ancar  re  no-i  a  conqucst, 
Et  er  l'anta,  srs  pausava,  45 

Quaissi  lais 
Benanans 

E  gortz  e  tirans 

Cels  qu'amar  no  sol 
E  poissans.  50 

6.  Ves  mon  Oc  e  No  t'avanta, 
Papiols, 

Quar  sieus  es  Bristols 
E  Nortensems  e  Susest 

E  Londres  e  Titagrava  55 
E  Carais 
E  Roans 

E  Coras  e  Cans; 
Puois  tôt  a  quan  vol, 

Sai  s'eslans.  60 

7.  Bels  Senher,  truans 

Seretz,  si  no* us  dol 
Lo  mieus  dans. 
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Mariniers,  enjans 

Es  qn'amar  destol  65 
A-ls  amans. 

22. 

(Vgl.  Lebensbeschreibung  S.  38 — 40.) 
1.  Volontiers  feira  sirventes, 

S'om  lo  volgues  auzir  chantar, 
Que  pretz  es  raortz,  honors  e  bes, 
E  si  los  pogues  revenjar, 

Tans  n'i  agra  que  mortz  que  près  5 
Que,  si  fis  deT  mon  no'i  vengues, 
Tans  no*n  pogra  aiga  negar 
Ni  tuit  li  fuoc  de'l  mon  cremar. 

2.  Si  non  es  tortz  ni  nescïes 

So  qu'en  chantan  m'auzetz  comtar;  10 
Quar  dieus  dona  la  rend'  e-l  ces, 
Quel  sens  deia  saber  guidar, 

Segon  que  l'om  e  l'avers  es; Mas  ses  mesura  non  es  res  : 

Aissel  que -s  vol  desmesurar  15 
No  pot  sos  fachs  en  aut  poiar. 

3.  Reiesme  son,  mas  reis  no  ges, 
E  comtat,  mas  no  coms  ni  bar; 
Las  marchas  son,  mas  nolh  marques, 

E-lh  rie  chastel  elh  bel  estai-,  20 
Mas  li  chastela  non  i  so, 

Et  avers  es  plus  qu'anc  no*n  fo; 
Pro  an  conduchs  e  pauc  manjar 

En  colpa  d'avol  rie  avar. 

4.  Bêlas  personas,  bels  arnes  25 
Pot  hom  pro  vezer  e  trobar, 

Mas  no-i  es  Augiers  lo  Danes, 
Berartz  ni  Baudliis  noû  par; 
E  de  pel  penchenat  son  pro, 
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Rasas  dens  et  en  chais  greno,  30 

Mus  110  ges  cel  que  sapch'  amar, 
Cort  tener,  domneiar  ni  dur. 

5.  Si  flacba  gen!  On  s<rlh  Tornes 
Que  solon  cliastels  assetjar, 

E  que  solon  setman'  e  mes  35 
Cort  mantener  ab  gen  renhar, 
E  que  solon  donar  ries  dos 
E  far  las  autras  messios 

A  soudadier  et  a  joglarV 

Un  sol  no-n  vei,  so  ans  comtar.  40 

6.  Si'l  reis  Felips,  reis  de-ls  Frances, 
A  volgut  a  Richart  donar 
Gisortz,  aut  luoc  et  aut  paes, 

Richartz  l'en  deu  fort  merceiar; 
Mas  si  Felips  de-l  mieu  cor  fos,  45 
Richartz  no  mouria'ls  talos 
A  son  dan  senes  encontrar; 

E  puois  no*l  vol,  lais  s'en  ferrar. 

7.  Papiols,  sias  tan  cochos, 

Dr  ni  en  Richart  qu'el  es  leos,  50 
E*l  reis  Felips  anhels  mi  par, 
Qu'aissrs  laissa  deseretar. 

(Vgl.  Lebensbeschreibung  S.  41 — 42.) 

Quan  Richartz  ac  fâcha  la  patz  ab  Bertran  de  Born 

e'ih  ac  rendut  son  chastel  d'Autafort,  el  si  crozet,  lo  reis 
Richartz,  e  passet  outra  mar.  E  Bertrans  renias  guerreiau 

ab  n'Aimar,  lo  vescomte  de  Lemotges,  et  ab  lo  comte  de 
5  Peiregorc  et  ab  totz  los  autres  baros  de  viro.  E,  si  corn 

avetz  entendut,  quan  Richartz  s'en  tornava,  el  fo  près  en 
Alamanha  e  si  estet  en  preiso  dos  ans  e  si  si  rezemet  per 

aver.  E  quan  Bertrans  de  Born  saup  que'l  reis  dévia 

eissir   de   preiso,    moût   fo    alegres   per    lo   grau   be  qu'el 
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sabia    qu'el    auria    de*l   rei   e   per  lo  dan  que  séria  a  sos  10 
enemics.     E    sapchatz    qu'en  Bertrans   avia   escriut  en  son 
cor   totz  los   mais  e*ls  dans   que  aquist  guerreiador  avian 
fachs    en   Lemozi    et    en    las    terras  de-l  rei  Ricliart,   e-n 
fetz  so  sirventes. 

1.  Bcm  platz  quar  tregua  ni  fis 

No  rema  entre -ls  baros, 

Qu'ades  plantavan  boissos, 
Tan  aman  hortz  e  jardis, 

Aise  ab  pauc  de  companha;  5 

Sembla  "S  guarden  d'ansessis, 
Que  ja  lai  on  us  d'els  fos 
Non  entreratz  ses  mesclanha. 

2.  Ancaras  i  aura  ris, 
E  be  lieu  amaran  nos  10 
Et  acolhiran  los  pros 

E  daran  de'ls  barbaris, 

Si  volon  qu'ab  lor  remanha; 
Que  ja  per  cridar  „Paris!" 
Senes  autras  messios  15 

No  conquerran  gen  estranha. 

3.  Ja  no  crezatz  qu'om  ressis 
Puoi  de  pretz  dos  eschalos, 

Mas  a-l  soteira  de  jos 
Pot  ben  estar  quetz  e  clis  20 
Et   en  aquel  que  remanha; 

Que  per  mil  marcs  d'esterlis 
No-n  poiria  poiar  dos, 

Tan  tem  qu'avers  li  sofranha. 

4.  Be  volgra-1  reis  fos  devis  25 
E  que  passes  sai  mest  nos 

E  que  saubes  de-ls  baros 
Quais  l'es  fais  ni  quais  l'es  fis 
E  conogues  la  malanha 
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De  que  clocha  Lemozis,  30 

Qu'era   sieus  e  fora'lh  bos, 
Mas  us  sobros  lo-lh  gavanha. 

lie  volgra,  en  ma'l  cliausis, 
Coras  qu'en  fos  lezeros, 
E  qu'en  passes  dos  sedos,  35 
Anz  que  trop  li  eudurzis, 

Puois  vcngutz  es  d'Alamanha; 
E  vuolb,  n'Aimars,  lo  mesquis, 
E*n  Guis  fassan  partizos 

Tan  engàls  qu'us  no  s'en  planha.  40 

6.  Mariniers,  ges  pe-ls  Cbanzis, 
Si  "ls   alberga-n  Malmiros, 
No -m  fassatz  mal  a  rescos; 

No  *us  en  serai  plus  aclis 
Ni  pe-n  Peiro  La  Cassanba,  45 
De  que  s'es  mal  menatz  Guis 
Ves  me  de  doas  preisos 
En  amor  et  en  companha. 

7.  Papiols,  ja-n  Frederis 
No  feira  aital  barganba  50 

Com  fetz  sos  filbs  n'Aenris, 
Quan  près  romieus  ab  bordos, 
Don  pert  Polha  e  Romanha. 

24. 

(Vgl.  Lebensbeschreibung  S.  42.) 
Ar  ve  la  coindeta  sazos 

Que  aribaran  nostras  naus, 
E  venraT  reis  galhartz  e  pros, 

Qu'anc  lo  reis  Kicbartz  no  fo  taus; 
Adoncs  veirem  aur  et  argen  despendre, 
Peirieiras  far  destrapar  e  destendre, 

Murs  esfondrar,  tors  baissai"  e  deissendre 
Lis  enemics  enohadenar  e  prendre. 
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2.  Ges  no  "m  platz  de  nostres  baros 
Qu'an  fachs  sagramens,  no  sai  quaus;  10 
Per  so  n'estaran  vergonhos 
Com  lo  lops  quVl  latz  es  enclaus, 

Quan  nostre  reis  poira  mest  nos  atendre; 

Qu'estiers  nuls  d'els  no  s'en  poiran  défendre, 
Anz  diran  tait:   „Me  no  pot  hom  reprendre  15 

De  nul  mal  plach,  anz  mi  vuolh  a  vos  rendre." 

3.  Bêla  m'es  pressa  de  blezos, 
Cobertz  de  teintz  vermelbs  e  blaus, 

D'entresenbs  e  de  gonfanos 
De  diversas  colors  tretaus,  20 

Tendas  e  traps  e  ries  pavilhos  tendre, 
Lanzas  frassar,  escutz  traucar,  e  fendre 
Elmes   brunitz,  e  colps  donar  e  prendre 

4.  No  "m  platz  companha  de  basclos  25 
Ni  de  las  putanas  venaus; 

Sacs  d'esterlis  e  de  moutos 

M'es  laitz,  quan  son  vengut  de  fraus; 
E  maisnadier  eschars  deuria  hom  pendre 
E  rie  home,  quan  son  donar  vol  vendre;  30 

En  domn'  escharsa  no- s  deuria  hom  entendre 
Que  per  aver  pot  plegar  et  estendre. 

5.  Bo-m  sap  l'usatges  qu'a'l  leos, 
Qu'a  re  vencuda  non  es  maus, 
Mas  contr'  orguolh  es  orgolhos;  35 
E-l  reis  non  a  baros  aitaus, 

Anz,  quan  vezon  que  sos  afars  es  mendre, 
Ponha  chascus  cossrlh  puoscha  mesprendre; 

E  no 'us  cujetz  qu'ieu  fassa  motz  a  vendre, 
Mas  per  rie  bar  deu  hom  tôt  jorn  contendre.         40 

25. 

(Vgl.  Lebensbeschreibung  S.  42—43.) 

1.  S'ieu  fos  aissi  senher  ni  poderos 
De  me  mezeis  que  no  fos  amoros, 
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Ni  no  m'agues  amors  e*l  sieu  poder, 
Be  feira  tan  qu'a  totz  feira  saber 
Del  rei  Felip,  quais  mortz  es  e  quai  dan  5 
E   quais  dois  es  quar  el  be  non  es  pros 
E  quar  Peitaus  vai  ab  Franza  merman. 

2.  E  sai  Richartz  pren  lebres  e  leos, 

Que  no-n  rema  per  plas  ni  per  boissos, 
Enanz  los  fai  dos  e  dos  remaner  10 

Per  sa  forza,  qu'us  no*s  n'ausa  mover, 
E  cuja  be  penre  d'aissi  enan 
Las  grans  aiglas  ab  los  esmerilhos 
Et  ab  buzacs  metr'  austors  en  soan. 

3.  E-l  reis  Felips  chassa  lai  ab  falcos  15 
Sos  perdigals  e-ls  petitz  auzelos, 
E  siei  home  no  l'ausan  dire-l  ver 
Quar  pauc  e  pauc  si  laissa  dechazer 

Sai  a*n  Richart,  que  l'a  tolgut  ogan 
Engolesme,  don  s'es  fachs  poderos,  20 
E  Tolosa,  qu'el  te  sobre  deman. 

4.  E  puois  non  es  per  sa  terra  iros, 

Membre -lh  sa  sor  e*l  maritz  orgolhos, 
Que  la  laissa  e  no  la  vol  tener; 
Aquest  forfachs  mi  sembla  desplazer,  25 

E  tôt  ades  que  s'en  vai  perjuran, 
Que-1  reis  navars  l'a  sai  dat  per  espos 
A  sa  fîlha,  per  que  Tant'  es  plus  gran. 

5.  E  s'aissi  pert  sos  drechs,  entre  qu'es  tos, 
Lai  quan  er  vielhs,  en  sera  vergonhos;  30 

E  ja  Frances  no  n'aian  bo  esper, 
Quar  an  lor  tout  qu'om  sol  sai  tan  temer, 
No  prezan  re  lor  dich  ni  lor  deman 

Sai  ves  Peitau,  enanz  s'en  fan  janglos, 
Quan  son  ensems  en  Richartz  en  Rertran.  35 

6.  E  venran  sai  ab  las  novelas  flors, 

E  lor  bobans  sera  de  sobr'  en  jos, 
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E  jVn  Gastos  no  poira  pro  tener 

Que  no-ns  tolam  lo  Mon  près  Saint-Sever, 
A  Rocafort  tôt  quan  tolgut  nos  an,  40 

Si  qu'en  Peitau  sera  nostre  brandos 
Gen  alumnatz,  si  que  tuit  ho  veiran. 

26. 

(Vgl.  Lebensbescbreibung  S.  43  —  44.) 

1.  Miei  sirventes  vuolh  far  de-ls  reis  aindos, 
Qu'en  brieu  veirem  qu'aura  mais  chavaliers, 
De-1  valen  rei  de  Castela,  n'Anfos, 
Qu'auch  dir  que  ve  e  voira  soudadiers; 
Richartz  metra  a  muois  et  a  sestiers  5 

Aur  et  argen  e  te  s'a  benananza 
Metr'  e  donar  e  no  vol  sa  fianza, 
Anz  vol  guerra  mais  que  qualha  esparviers. 

2.  S'amdui  li  rei  son  pro  ni  coratjos, 
En  brieu  veirem  champs  jonchatz  de  quartiers,       io 

D'elms  e  d'escutz  e  de  brans  e  d'arzos 

E  de  fendutz  per  bustz  tro  a"ls  braiers, 
Et  arratge  veirem  anar  destriers 
E  per  costatz  e  per  pechs  mainta  lanza 
E  gauch  e  plor  e  dol  et  alegranza:  15 

Lo  perdr'  er  grans  e-l  guazanhs  er  sobriers. 

3.  Trombas,  tabors,  senheras  e  penos 
Et  entresenhs  e  chavals  blancs  e  niers 

Veirem  en  brieu,  que-l  segles  sera  bos, 
Que  hom  tolra  l'aver  a-ls  usuriers,  20 
E  per  chamis  non  anara  saumiers 
Jorn  afiatz  ni  borges  ses  doptanza 
Ni  merchadiers  que  venha  de  ves  Franza, 
Anz  sera  ries  qui  tolra  volontiers. 

4.  Mas  si  •  1  reis  ve,  ieu  ai  en  dieu  fianza,  25 

Qu'ieu  serai  vius  o  serai  per  quartiers; 
5.  E  si  sui  vius,  er  mi  grans  benananza, 

E  si  ieu  muoir,  er  rai  grans  deliuriers. 
Komanische  Bibl.    Bertran  von  Born.  H 
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27. 

(Vgl.  Lebensbescbreibung  S.  44.) 

1.  Un  surventes  fatz  de*ls  malvatz  baros, 

E  ja  mais  (Tels  nu  m'auziretz  parlai-, 
Qu'en  lor  ai  fraclis  mais  de  mil  agulhos, 

Qu'anc  no-n  puoc  far  un  correr  ni  trotar, 
Anz  si  laissan  ses  clam  deseretar;  5 
Maldigals  dieus!  E  que  cujan  doncs  far 

Nostre  baro?  Qu'aissi  com  un  confraire 
Non  i  es  us,  no*l  poschatz  tondr'  e  raire 
0  ses  congrenhs  de 'la  quatre  pes  ferrar. 

2.  Bos   e  n'Aimars,  n'Archambautz  e*n  Guios  10 
Degran  oimais  lor  joven  demostrar; 
Quar  joves  ries  cui  no  platz  messios, 

Cortz  ni  guerra,  no  pot  en  pretz  montai' 
Ni  *s  fai  temer  ni  grazir  ni  honrar; 

Que  da  Londres  tro  qu'a  la  ciutat  d'Aire 
No'n  i  a  un  qu'en  la  terra  son  paire 
No-lh  fassan  tort  senes  tôt  chalonjar. 
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Liebeslieder  (Canzouen). 

28. 

(Vgl.  Lebensbescbreibung  S.  12—14.) 

Bertrans  de  Born  si  s'apelava  „Rassa"  ab  lo  comte 
Jaufre  de  Bretanha,  qu'era  fraire  de-l  rei  jove  e  d'en 
Ricbart,  qu'era  coms  de  Peitau.  E-n  Ricbartz  en  Jaufres 
si  s'entendian  en  la  domna  d'en  Bertran  de  Born,  na  Maeut 
de  Montanbac,  e*l  reis  n'Anfos  d'Arago  e*n  Reimons,  lo  5 
coms  de  Tolosa.  Et  ela  los  refudava  totz  per  en  Bertran 
de  Born,  que  avia  près  per  entendedor  e  per  ebastiador. 

E  per  so  que  ilb  remasessen  de-ls  precs  d'ela,  el  vole 
mostrar  a'1  comte  Jaufre,  quais  era  la  domna  en  cui  el 
s'entendia,  e  si  la  lauzet  en  tal  manieira  que  paria  qu'el  10 
l'agues  vista  nuda  e  tenguda.  E  vole  be  qu'om  saubes 
que  na  Maeuz  era  la  soa  domna,  aquela  que  refudava 

Peitau,  so  era  en  Richartz,  qu'era  coms  de  Peitan,  e-n 
Jaufre,  qu'era  coms  de  Bretanba,  e-l  rei  d'Arago,  qu'era 
senber  de  Saragosa,  el  comte  Raimon,  qu'era  senher  de  15 
Tolosa,  e  per  so  dis  en  Bertrans: 

Rassa,  a*ls  ries  es  orgolhosa 
E  fai  gran  sen  a  lei  de  tosa, 
Que  no  vol  Peitau  ni  Tolosa 
Ni  Bretanba  ni  Saragosa,  20 
Anz   es  de  pretz  tan  enveiosa 

Qu'a 'la  pros  paubres  es  amorosa. 

E  d'aquesta  razo  que* us  ai  dicha  el  fetz  so  sirventes  e  de 
blasmar  los  ries  que  re  no  donan  e  que  mal  acolbon  e 
sonan  e  que  senes  tort  oebaisonan  e,  qui  lor  quier  inerce,  25 
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que  no  perdonan  ni  servizi  no  guizerdonan;  et  aquels  que 

mais  no  parlan  si  no  de  volada  d'austor,  ni  mais  d'amor 
ni  d'armas  non  ausan  parlai-  entre  lor.  E  volia  quel 
coms  Ri  char  tz  guerreies  lo  vescomte  de  Lemotges  e  quel 

30  vescoms  si  défendes  proosamen.  —  E  d'aquestas  razos  si 
fetz  lo  sirventes  que  ditz:  „Rassa,  tan  creis  e  mont'  e 
poia  cela  qu'es  de  totz  enjans  voia". 

1.  Rassa,  tan  creis  e  monta  e  poia 

Cela  qu'es  de  totz  enjans  voia, 
Sos  pretz  a  las  autras  enoia, 

Qu'una  no-i  a  que  ren  i  noia, 
Que-1  vezers  de  sa  beutat  loia  5 
Los   pros  a  sos  ops,  cui  que  coia; 

Que-lh  plus  conoissen  e-lh  melhor 
Mantenon  ades  sa  lauzor 

E  la  tenon  per  la  genzor, 

Qu'ilh  sap  far  tan  entieir'  onor,  10 
No  vol  mas  un  sol  pregador. 

2.  Rassa,  donm'  ai  qu'es  frescha  e  fina, 
Coinda  e  gaia  e  mesquina, 
Pel  saur  ab  color  de  robina, 

Blancha  pe-1  cors  com  flors  d'espina,  15 
Coude  mol  ab  dura  tetina, 

E  sembla  conil  de  l'esquina; 
A  la  fina  frescha  color, 

A"l  bo  pretz  et  a  la  lauzor 
Lieu  podon  triar  la  melhor  20 
Cilh  que  si  fan  conoissedor 
De  me  ves  quai  part  ieu  azor. 

3.  Rassa,  a*ls  ries  es  orgolhosa 
E  fai  gran  sen  a  lei  de  tosa, 

Que  no  vol  Peitau  ni  Tolosa  l\:> 
Ni  Bretanha  ni  Saragosa, 

Anz  es  de  pretz  tan  enveiosa 

Qu'aïs  pros  paubres  es  amorosa; 
l'unis   m'a    pios   per   eliastiador, 
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Prec  li  que  tenha  char  s'amor  30 
Et  am  mais  un  pro  vasvassor 

Qu'un  comte  o  duc  gualiador 
Que  la  tengues  a  desonor. 

4.  Rassa,  ries  hom  que  re  no  dona 
Ni  acuolh  ni  met  ni  no  sona  35 

E  que  senes  tort  ochaisona 

E,  qui  merce-lh  quier,  no  perdona 
M'enoia,  e  tota  persona 
Que  servizi  no  guizerdona; 
E  li  rie  home  chassador  40 

M'enoian  eTh  buzacador 

Gaban  de  volada  d'austor, 
Ni  ja  mais  d'armas  ni  d'amor 
No  parlaran  mot  entre  lor. 

5.  Rassa,  aissoms  prec  que  vos  plassa:  45 

Ries  hom  que  de  guerra  no- s  lassa 
Ni  no  s'en  recre  per  menassa, 
Tro  qu'om  si  lais  que  mal  no*lh  fassa, 
Val  mais  que  ribieira  ni  chassa, 

Que  bo  pretz  n'acuolh  e  n'abrassa;  50 
Maurin  ab  n'Aigar,  so  senhor, 
Te  hom  per  bo  envazidor, 

ET  vescoms  defenda  s'onor, 
ET  coms  deman  laTh  per  vigor, 

E  veiam  l'ades  aT  pascor.  55 

6.  Mariniers,  vos  avetz  honor, 
E  nos  avem  chamjat  senhor 
Bo  guerrier  per  torneiador, 
E  prec  an  Golfier  de  la  Tor, 
Mos  chantars  noTh  fassa  paor.  60 

7.  Papiols,  mon  chantar  recor 
En  la  cort  mo  mal  Bel  Senhor. 
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29. 

(Vgl.  Lebensbeschreibung  S.  14.) 

Bertrans  de  Born  si  era  drutz  de  ma  domna  Maeut 

de  Montanhac,  de  la  molher  de  Talairan,  que  era  aitals 
domna  com  vos  ai  dich  en  la  razo  del  sirventes  de  „la 

domna  soisseubuda".  E  si  com  ieu  vos  dis,  elal  partit  de 
5  se  e  det  li  comjat  et  encusava  lo  de  ma  domna  Guischarda, 

de  la  molher  de-l  vescomte  de  Comborn,  d'una  valen 
domna,  que  fo  de  Borgonha,  soi*  d'en  Guischart  de  Beljoc. 
Avinens  domna  et  ensenhada  era,  complida  de  totas  beutatz; 
si  la  lauzava  fort  en  comtan  et  en  chantan  Bertrans. 

10  Enanz  qu'el  la  vis,  era  sos  amies  per  lo  be  qu'el  auzit 
d'ela,  et  enanz  qn'ela  fos  venguda  a  marit  a*l  vescomte 
de  Comborn,  e  per  l'alegreza  qu'el  ac  de  la  soa  venguda 
si  fetz  aquestas  coblas  que  dizon: 

1.  Ai!    Lemozis,  francha  terra  cortesa, 
Moût  mi  sap  bo  qnar  tais  honors  vos  creis, 
Que  jois  e  pretz  e  deportz  e  gaiesa, 
Cortesia  e  solatz  e  domneis 

S'en  ve  a  nos,  o*l  cors  estet  anceis;  5 
Bes  deu  guardar  qui  a  drutz  si  depeis, 
Per  quais  obras  deu  domna  esser  quesa. 

2.  Dos  e  servirs  e  guarnirs  e  larguesa 

Noiris  amors,  com  fai  l'aiga  los  peis, 
Ensenhamens  e  valors  e  proesa,  10 
Armas  e  cortz  e  gu erras  e  torneis; 
E,  qui  pros  es  ni  de  proezas  feis, 

Mal  estara,  s'aoras  no  pareis, 
Puois  na  Guischarda  nos  es  sai  tramesa. 

E  per  aquesta  domna  Guischarda  si'l  partit  de  se  ma 
15  domna  Maeuz,    qu'ela    crezia    qu'el  li  volgues   mielhs  que 

ad  ela,   e  qu'ela  li  fezes  amor.     E  per  aquest  departimen 
el  fetz  „la  domna  soisseubuda"  (No.  32)  el  sirventes  que 
ditz:   „Ieu  m'escondisc,  domna,  que  mal  no  mier  (No.  31). 
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30. 

(Vgl.  Lebensbeschreibung  S.  14  —  15.) 

1.  Cel  que  chamja  bo  per  melhor, 

Si'l  mielhs  pren,  be  deu  mais  valer, 
Qu'ieu  ai  cor,  e  dieus  do- m  poder, 
Que  tan  serva'l  Mielhs  et  azor 
Que  de  Tira  e  de  la  dolor  5 

Om  mes  cilh  que* m  degra  valer, 
Que- m  trait  e  eu  jet  m'aucire, 
Plassa'lh  que* m  torn  en  bo  esper; 
Qu'enves  me  no- s  pot  escondire, 
QuVl  sieu  tort  no- m  dones  lezer.  io 

2.  Lemozi,  be  vos  deu  plazer 

Qu'ara*us  es  vengutz  Mielhs-de-be; 
Tan  com  mars  clau  ni  terra  te 

Non  a  domna  on  puoscha  chaber 

Lo  bes  qu'om  pot  en  lieis  vezer;  15 
No*i  a  joi  qui  de  lieis  no*l  te, 
Qn'ela  sap  tan  gen  far  e  dire 
Tôt  so  qu'a  bo  pretz  aperte 
Qu'ab  son  joi  fai  los  iratz  rire, 
Tan  avinenmen  si  chapte.  20 

3.  Aquesta  vos  die  que  mante 

Pretz  e  joi,  tan  ama*n  honor, 
Joven  e  solatz  et  amor 

Et  acuolh,  dona  e  rete 
Grat  de  totz  cels  que  si  conve;  25 
Per  que  tuit  siei  corteiador 
Parton  denan  lieis  ab  désire, 
Tan  lor  a  sos  vezers  sabor; 

Qu'om  no  la  ve  que  no  consire 
Qu'anc  de  sos  uolhs  no  vi  genzor.  30 

4.  Et  a- m  convenguda  s'amor, 
Quan  voira  chavalier  aver; 
Que  cel  que  mais  sabra  valer 
Sofrira  per  entendedor; 
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Et  er  be  maîvatz  qui  no  cor 

A*l  cors  on  nom  met  tan  d'aver; 

Quel  mielhs  qu'om  puosch'  e*l  mon  eslire 
Pot  gnazanhar  e  conquerer, 
S'es  lares  et  adrechs  e  servire 
E  sap  far  e  dire  plazer. 

Guilhelme  Bertran,  fai  saber 
Per  tôt  aquest  dir  de  part  me, 

E  qui  pros  er  esforze-n  se, 
Paubre  e  rie,  segon  poder, 

Qu'ela  voira  son  dich  tener, 
Que  cel  on  mais  veira  de  be 

N'aura  guizerdo  ses  desdire, 

Qu'en  tal  luoc  vol  son  joi  assire 

6.  Guilhelme,  a  Torena  vai  dire 

A*n  Bos,  que-s  chaptenha  tan  be 
Qu'om  puoscha  d'uoi  enan  eslire 
Que  amors  de  son  joi  l'estre. 

35 

40 

45 

50 

31. 

(Vgl.  Lebensbeschreibung  S.  15.) 

1.  Ieu  m'escondisc,  domna,  que  mal  no  mier, 
De  so  que- us  an  de  me  dich  lauzengier; 
Per  merce-us  prec  qu'om  no  puoscha  mesclar 
Lo  vostre  cors  fi,  leial,  vertadier, 
Humil  e  franc,  cortes  e  plazentier 
Ab  me,  domna,  per  menzonjas  comtar. 

2.  Al  primier  get  perd'  ieu  mon  esparvier, 
Que*l  m'aucian  el  ponh  falco  lanier 

E  porten  l'en,  qu'ieu-1  loi  veia  plumai-, 
S'icu  non  am  mais  de  vos  lo  oonsirier 

Que  de  nul'  autre  aver  lo  desirier 
Que -m  do  s'amor  ni -m  retenha  al   colgar. 

10 
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3.  Autr'  escondich  vos  farai  plus  sobrier, 
E  no  mi  pnosc  orar  plus  d'encombrier: 
S'ieu  anc  falhi  ves  vos  neis  de-l  pensar,  15 
Quan  serem  sol  en  chambra  0  dintz  vergier, 

Falha^m  poders  deves  mon  companhier 
De  tal  guisa  que  no 'm  puoscha  aiudar. 

4.  S'ieu  per  jogar  m'asset  près  de'l  taulier, 
Ja  no*i  puoscha  baratar  un  denier  20 
Ni  ab  taula  presa  no  puoscha  entrai', 
Anz  get  ades  lo  reirazar  derier, 

S'ieu  autra  domna  deman  ni  enquier 
Mas  vos,  cui  am  e  désir  e  tenh  char. 

5.  Senher  sia  ieu  de  chastel  parzonier,  25 
Et  en  la  tor  siam  quatre  parier, 

E  ja  Tus  l'autre  no-ns  poscham  amar, 
Anz  m'aian  ops  totz  temps  arbalestier, 
Metg'  e  sirven  e  guachas  e  portier, 
S'ieu  anc  aie  cor  d'autra  domna  amar.  30 

6.  Ma  domna *m  lais  per  autre  chavalier, 
E  puois  no  sai  a  que,  m'aia  mestier, 
E  falha-m  vens,  quan  serai  sobre  mar, 
En  cort  de  rei  mi  batan  li  portier, 

Et  en  cocha  fassa'l  fugir  primier,  35 
Si  no  mentit  cel  que- us  anet  comtar. 

7.  Domna,  s'ieu  ai  mon  austor  anedier 
Bel  e  mudat,  be  prenden  e  maisnier, 
Que  tôt  auzel  puoscha  apoderar, 

Cinh'  e  grua  et  aigro  blanc  e  nier,  40 
Voirai  lo  donc  mal  mudat,  galinier, 
Gras,  debaten,  que  no  puoscha  volar? 

8.  Fais,  enveios,  fementit  lauzengier, 

Puois  ab  mi  dons  m'avetz  mes  destorbier, 
Be  lauzera  que- m  laissassetz  estar.  45 
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32. 

(Vgl.  Lebensbeschreibung  S.  15.) 

Bertrans  de  Born  si  era  drutz  d'una  domna  gentil  e 
jove  e  fort  prezada,  et  avia  nom  ma  domna  Maeuz  de  Mon- 

tanhac,  molher  d'en  Talairan,  qu'era  fraire  del  comte  de 
Peiregorc,  et  ela  era  filha  de*l  vescomte  de  Torena  e  sor 

5  de  ma  domna  Maria  de  Ventadorn  e  de  n'Elis  de  Monfort. 

E,  segon  qu'el  dis  en  son  chantar,  ela*l  partit  de  se  elh 
det  comjat,  don  el  fo  moût  tristz  et  iratz  e  fetz  razo  que 
ja  mais  no  la  cobraria  ni  autra  no  trobava  que  fos  tan 
bêla   ni    tan    bona   ni   tan    plazens    ni    tan  ensenhada.     E 

10  penset,  puois  qu'el  no#n  poiria  cobrar  neguna  que  pogues 
esser  engals  a  la  soa  domna,  qu'el  en  fezes  una  en  aital 
guisa  qu'el  soisseubes  de  las  autras  bonas  domnas  e  bêlas 
de  chascuna  una  beutat  o  un  bel  semblan  o  un  bel  aco- 
lhimen  o  un  avinen  parlar  o  un  bel  chaptenemen  o  un  bel 

15  gran  o  un  bel  talh  de  persona;  et  enaissi  el  anet  queren 

a  totas  las  bonas  domnas  que  chascuna  li  dones  un  d'a- 
questz  dos  que  m'avetz  auzit  nomar  per  restaurar  la  soa 
domna,  qu'avia  perduda.  Et  e-l  sirventes  qu'el  fetz  d'aquesta 
razo    vos   auziretz  nomar  totas  las  domnas  a  las  quais  el 

20  anet  querre  socors  et  aiuda  a  far  la  domna  soisseubuda. 

El  sirventes  qu'el  fetz  d'aquesta  razo  si  comenza:  „  Domna 
puois  de  me  no* us  chai  e  partit  m'avetz  de  vos." 

1.  Domna,  puois  de  me  no* us  chai 
E  partit  m'avetz  de  vos 
Senes  totas  ochaisos, 

No  sai  on  m'enquieira; 
Que  ja  mais  5 

Non  er  per  me  tan  ries  jais 

Cobratz;  e,  si  de-l  semblan 
No  trop  domna  a  mon  talan 

Que  valha  vos  qu'ai  perduda, 
Ja  mais  no  vuolh  aver  druda.  10 

2.  Puois  no -us  puosc  trobar  engal, 
Que  fos  tan  bêla  ni  pros, 
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Ni  808  ries  cors  tan  joios, 
De  tan  bêla  tieira 

Ni  tan  gais  15 
Ni  sos  ries  pretz  tan  verais: 
Irai  per  tôt  achaptan 
De  chascuna  un  bel  semblan 

Per  far  domna  soisseubuda, 
Tro  vos  mi  siatz  renduda.  20 

3.  Frescha  color  natnral 

Pren,  bels  Cembelis,  de  vos 

E-l  doutz  esguart  amoros 
E  fatz  gran  sobrieira 

Quar  re'i  lais,  25 
Qu'anc  res  de  be  no- us  sofrais; 
Mi  dons  na  Elis  deman 

Son   adrech  parlai*  gaban, 
Que 'm  do  a  mi  dons  aiuda, 
Puois  non  er  fada  ni  muda.  30 

4.  De  Châles  la  vescomtal 

Vuolh  que  ,m  done  ad  estros 
La  gola  e*ls  mas  amdos; 

Puois  tenh  ma  charrieira, 

No* m  biais,  35 
Ves  Rochachoart  m'eslais 

A*ls  pels  n'Anhes  que* m  dara*n; 
Qu'  Iseutz,  la  domna  Tristan, 
Qu'en  fo  per  totz  mentauguda, 
No-ls  ac  tan  bels  a  saubuda.  40 

5.  N'Audiartz,  si  be'm  vol  mal, 
Vuolh  que -m  do  de  sas  faissos, 
Quelh  estai  gen  liazos, 

E  quar  es  entieira, 

Qu'âne   no- s  frais  45 
S'amors  ni* s  vols  en  biais; 
A  mo  Mielhs-de-be  deman 
Son  adrech,  nuou  cors  prezan, 
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De  que  par  a  la  veguda, 
La  fassa  bo  tenev  nuda.  50 

6.  De  na  Faidid'  autretal 
Vuolh  sas  bêlas  dens  en  dos, 

L'acolhir  e-1  gen  respos 
Don  es  presentieira 

Dintz  son  ais;  55 

Mos  Bels  Miralhs  vuolh  que -m  lais 
Sa   gaieza  e  son  bel  gran, 
E  quar  sap  son  benestan 
Far,   don  es  reconoguda, 
E  no 'S  chambia  ni- s  muda.  60 

7.  Bels  Senher,  ieu  no*us  quier  al 
Mas   que  fos  tan  cobeitos 

D'aquesta   com  sui  de  vos; 
Qiruna  lechadieira 

Amors  nais,  65 
Don   mos  cors  es  tan  léchais, 
Mais  vuolh  de  vos  lo  deman 

Que  autra  tener  baisan; 

Don  es  mi  dons  per  que*  m  refuda, 

Puois  sap  que  tan  l'ai  volguday  70 

8.  Papiols,  mon  Aziman 
M'anaras   dir  en  chantan 

Qu'amors   es  desconoguda 
Sai  e  d'aut  bas  chazeguda. 

33. 

(Vgl.  Lebensbeschreibung  S.  15—16  und  S.  50.) 
Bertrans  de  Born  si  fo  acomjadatz  de  soa  dorana,  ma 

domna  Maeut  de  Montanhac,  e  nolh  tenc  pro  sagramens 

ni  esdichs  qu'el  fezes  en  comtan  ni  en  chantan  qu'ela 

volgues  creire  qu'el  non  âmes  na  (Juischarda.  E  si  s'en 
anet  en  Saintonge  vezer  ma  domna  na  Tiborc  de  Mon- 

5  tausier,  qu'era  de  las  plus  prezadas  domnas  que  fossen  el 
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mon,  de  beutat  e  de  valor  e  d'ensenhamen.  Et  aquesta  domna 
era  mollier  deT  senhor  de  Châles  e  de  Berbesil  e  de 
Montausier.  En  Bertrans  srlh  fetz  reclam  de  ma  domna 

Maeut  que  l'avia  partit  de  se  e  noT  volia  creire  per  10 
sagramen  ni  per  esdich  que  li  fezes  qu'el  no  volgues  ben 
a  na  Guischarda.  E  si  la  preguet  qu'ela  T  degues  recebre 
per  chavalier  e  per  servidor.  Ma  domna  na  Tibors,  com 

savia  domna  qu'ela  era,  si'lh  respondet  enaissi:  „ Bertrans, 
per  la  razo  que  vos  etz  vengutz  sai  a  me,  ieu  en  sui  moût  15 

alegra  e  gaia  e  tenh  m'o  a  gran  honor,  e  d'autra  part  si 
mi  desplatz:  ad  honor  m'o  tenh,  quar  vos  m'etz  vengutz 
vezer  ni  pregar  qu'ieu  vos  prenda  per  chavalier  e  per  ser- 

vidor, e  desplatz  mi  moût,  si  vos  avetz  fach  ni  dich  so 
per  que  ma  domna  Maeuz  vos  aia  dat  comjat  ni  per  que  20 
sia  irada  ab  vos.  Mas  ieu  sui  aquela  que  sai  be  com  si 

chambja  tost  cors  d'amadors  e  d'amairitz.  E  si  vos  non 
avetz  falhit  ves  ma  domna  Maeut,  tost  en  sabrai  la  vertat; 

e  si  vos  retornarai  en  la  soa  gracia,  s'enaissi  es.  E  si  en 
vos  es  lo  falhimens,  ieu  ni  autra  domna  no* us  deu  mais  25 
acolhir  ni  recebre  per  chavalier  ni  per  servidor.  Mas  ieu 

farai  ben  aitan  qu'ieu  vos  penrai  a  mantener  et  a  far  lo 
concordi  entre  vos  et  ela."  Bertrans  si  s'en  tenc  moût 
per  pagatz  de  la  responsio  de  ma  domna  na  Tiborc  e 

promes  li  qu'el  non  amara  mais  autra  domna  ni  servira  si  30 
no  ma  domna  na  Tiborc,  si  chausa  era  qu'el  no  pogues 
recobrar  l'amor  de  ma  domna  Maeut.  E  ma  domna  na 

Tibors  promes  a-n  Bertran,  s'ela  noT  podia  acordar  ab 
ma  domna  Maeut,  qu'ela-1  recebria  per  chavalier  e  per 
servidor.  E  non  anet  longa  sazos,  que  ma  domna  Maeuz  35 

saup  qu'en  Bertrans  non  avia  colpa,  et  escoutet  los  precs 
queTh  eran  fach  per  en  Bertran  e  siT  tornet  en  gracia 

de  vezer  lo  e  d'auzir  sos  precs.  Et  el  li  comtet  eTh  dis 
lo  mantenemen  queTh  avia  fach  ma  domna  na  Tibors  e 

la  promessio  qu'ela  avia  fach'  ad  el.  Don  ma  domna  40 
Maeuz  li  dis  qu'el  preses  comjat  de  ma  domna  na  Tiborc 
e  que* s  fezes  absolver  las  promessios  e*ls  sagramens  que 
ilh  avian  fachs  entre  lor.  Don  Bertrans  de  Born  fetz 

aquest  sirventes:   „S'abrils  e  fuolhas  e  flors." 
E   si   recordet    lo    socors    qu'anet    a   demandai1   a   ma  45 
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donina  na  Tiborc  e  l'acolhimen  qu'ela  li  fetz  dintz  son  re- 
paire en  una  cobla  que  dis:  „ Donina,  s'ieu  quisi  socors." 

Et  en   las   autras   coblas   blasmet  los  ries  baros  que 

ses    donar,   per   paor   volian   pretz    aver   e  cujavan  qu'om 
50  non  auses  retraire  los  mais  que  ilh  fazian;  et  autres  que 

basten  volian  si  far  parer  ries,  autres  per  tener  chas  et 
austors;  et  autres  que  per  guerreiar  laissavan  joi  e  joven 
et  amor,  et  autres  per  los  grans  guazanhs  que  fazian  als 

torneiamens   on   raubavan  los  paubres  chavaliers  e  laissa- 

55  van  los  grans  fachs  d'onor.  E  d'aquestas  razos  fetz  aquest sirventes  : 

1.  S'abrils  e  fuolhas  e  flors 
E#lh  bel  mati  e-lh  clar  ser 

D'un  rie  joi  cui  ieu  esper 
No  m'aiudan  et  amors, 

Elh  rossinbolet  qu'auch  braire  5 
El  nuous  temps  vertz  e  grazitz 
Qucns  adutz  jois  e  doussors 
El  coindes  pascors  floritz 
Mi  dons  son  ardit  no  creis, 

E  no'lh  merma  Tespavens:  10 
Tart  m'en  venra  jauzimens. 

2.  Domna,  s'ieu  quisi  socors 
Alhors,  non  ho  fis  en  ver, 

E  ve'us  mVl  vostre  plazer, 
Me  e  mos  chans  e  mas  tors;  15 

E  pren  comjat  de'l  repaire 
On  tan  gen  fui  acolhitz, 
On  nais  jois,  sens  e  valors; 
E  cel  que  mante  faiditz 
Per  honor  de  se  mezeis,  20 
Quan  fai  bos  acordamens, 
A  sols  los  afiamens. 

3.  Vostre  reptars  m'es  sabors, 
Rie,  quar  cujatz  tan  valer 
Que  ses  donar,  per  temer  25 
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Volriatz  aver  lauzors 

E  qu'om  no1  us  auses  retraire, 
Quan  us  fai  que  deschausitz; 
Mas  semblaria  paors, 

Si  n'era  per  me  cobritz  30 
Coms  ni  vescoms,  ducs  ni  reis; 
Mas  faitz  vostres  fachs  tan  gens 

Que -us  en  sega  dichs  valens. 

4.  Us  n'i  a  guerreiadors, 
Que  an  de  mal  far  lezer  35 
E  ncs  sabon  chaptener 
Nul  temps  ses  enginhadors, 
Tan  aman  lanzar  e  traire; 

E  vei  los  totz  temps  guarnitz 
Coma  Vivia  de  cors;  40 

Per  qu'ieu  no  lor  sui  aisitz, 
Qu'anc  a  bo  pretz  non  ateis 
Ries  hom,  si  jois  e  jovens 

E  dars  no  l'en  fo  guirens. 

5.  D'autres  n'i  a  bastidors,  45 
Ries  homes  de  gran  poder 
Que  sabon  terra  tener 
E  fan  portais  e  bestors 

De  chauz  e  d'arena  ab  quaire 
E  fan  tors,  voûtas  e  vitz;  50 
E  vei  los  bos  manjadors, 

E#n  fan  lor  dos  plus  petitz, 
E  ges  bos  pretz  no  lor  creis, 
Quar  aitals  chaptenemens 
No  val  mest  las  bonas  gens.  55 

6.  D'autres  n'i  a  chassadors 
Per  la  costuma  tener, 

Que* s  fan  rie  home  parer, 
Quar  aman  chas  et  austors 
E  corn  e  tabor  e  laire,  60 

Qu'es  lor  pretz  tan  frevolitz 
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Et  an  tan  pauc  de  valors 
E  lor  poders  tan  freizitz 
Que  res  mas  bestia  o  peis 
No  lor  es  obedïens  65 
Ni  fai  lor  coraandamens. 

7.  Ges  de-ls  ries  torneiadors, 

Si  tôt  si  guastan  l'aver, 
No  "m  pot  us  al  cor  plazer, 
Tan  los  trop  gualiadors;  70 
Ries  hom  que  per  aver  traire 
Sec  torneiamens  plevitz, 
Per  penre  sos  vasvassors, 

No  l'es  honors  ni  arditz; 
Mas  els  non  estrenh  correis,  75 

Sol  qu'ab  els  s'en  an  l'argens, 
S'om  puois  s'en  es  mal  dizens. 

8.  Rie  home  vuolh  qu'ab  amors 
Sapchan  chavaliers  aver 

E  que-ls  sapchan  retener  80 
Ab  befach  et  ab  honors 

E  qu'om  los  trop  ses  tort  faire, 
Francs  e  cortes  e  chausitz 

E  lares  e  bos  donadors, 

Qu'aissi  fo  pretz  establitz  85 
Qu'om  guerreies  ab  torneis, 
E  quaresmas  et  avens 
Fessen  soudadiers  manens. 

9.  N'Atempre,  jois  m'es  cobitz, 
Qu'ieu  n'ai  mais  que  s'era  reis;  90 
QueT  fels  mesclatz  ab  aissens 

M'es  endevengutz  pimens. 

10.  Papiols,  s'est  tan  arditz, 
Pren  mon  chan  e  vai  ab  eis 

A  n'Oc  e  No,  quar  presens  95 
lii  fatz  de  inaintz  dichs  cozt'.ns. 
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34. 

(Vgl.  Lebensbeschreibung  S.  16 — 17.) 

1.  Chazutz  sui  de  mal  en  pena, 

Quar  vau  lai  o-l  cors  mi  mena, 
Don  ja  mais 

No 'm  deschar  garai  deT  fais; 
Quar  mes  m'a  en  tal  cliadena  5 
Don  mallia  no*s  descbadena, 

Quar  m'atrais 
Ab  un  esguart  de  biais 
Una  gaia,  lisa  Lena; 
Fach  ai  longa  quarantena,  jO 

Mas  oimais 

Sui  a*l  dijous  de  la  Cena. 

2.  Tan  es  d'amorosa  mena 

Que  morrai,  si  no  m'estrena 
D'un  doutz  bais,  15 

Mas  en  trop  d'orguolb  m'eslais: De  tota  beutat  terrena 

An  pretz  las  très  de  Torena 
Fis,  verais; 

Mas  ilb  n'a  sobre  lor  mais  20 
Tan  quan  fis  aura  sobr'  arena, 
Qu'ieu  no  vuolh  aver  Ravena 

Ni  Roais 

Ses  cujar  qu'ela'm  retena. 

3.  Ja  mais  non  er  cortz  complia  25 
On  hom  no  gap  ni  no  ria, 

Cortz  ses  dos 

Non  es  mas  parcs  de  baros; 

Et  agra-m  mort  ses  falbia 
L'enuois  e  la  vilania  30 

D'Argentos, 

Ma-1  gentils  cors  amoros 
E  la  doussa  chara  pia 

lîomanische  Bibl.    Bertran  von  Born.  Q 
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E  la  bona  companbia 

E'1  respos  35 
De  la  Saissa'm  defendia. 

4.  Ren  en  beutat  no  gualia 
Ni-n  fai  nula  fantaumia 

Lo  joios, 

Joves,  gens  cors  amoros,  40 
E  genza,  qui  la  deslia, 

Et  on  boni  plus  n'ostaria Guarnizos, 

Séria  *n  plus  enveios, 
Que  la  nocb  fai  parer  dia  45 

La  gola,  e  qui-n  vezia Plus  en  jos, 

Totz  lo  mons  en  genzarîa. 

5.  Doncs  be*s  tanb  qu'amors  m'aucia 
Per  la  genzor  quVl  mon  sia  50 

En  perdos, 

Que,  quan  remir  sas  faissos, 
Conosc  que  ja  non  er  mia, 

Que  chausir  pot,  si* s  volia, 
Dels  plus   pros  55 

Cbastelas  o  ries  baros; 

Qu'en  lieis  es  la  senboria 
De  pretz  e  de  cortesia, 

De  gens  dos 

E  de  far  que  be  l'estia.  GO 

6.  Domna,  sai  en  Normandia 
Sui  per  vos  la  nocb  el  dia 

Apensos, 

Que-1  vostre  gens  cors  joios 
Mi  sembla  qu'ades  mi  ria.  65 
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35. 

(Vgl.  Lebensbescbreibuiig  S.  16—17.) 
Bertrans  de  Boni  si  era  anatz  vezer  una  seror  del 

rei  Richart,  que  fo  maire  de  l'emperador  Ot,  la  quais  avia 
nom  ma  domma  Eleina,  que  fo  molher  de"l  duc  de  San- 
sonha.  Bêla  domua  era  e  moût  cortesa  et  ensenbada  e 

fazia  gran  honor  en  son  acolbimen  et  en  son  gen  parlar.  5 

E*n  Ricbartz,  qu'era  adoncs  coms  de  Peitau,  si  l'assis  lonc 
sa  seror,  e  srlb  comandet  qu'ela -lb  disses  e-lh  fezes  pla- 
zer  e  gran  honor;  et  ela,  per  la  gran  volontat  qu'ela  avia 
de  pretz  e  d'onor,  e  per  so  qu'ela  sabia  qu'en  Bertrans 
era  tan  fort  prezatz  hom  e  valens  e  qu'el  la  podia  fort  10 
enanzar,  sMh  fetz  tan  d'onor  qu'el  s'en  tenc  fort  per  pagatz 
et  enamoret  si  fort  de  lieis,  si  qu'el  la  comenzet  lauzar  e 
grazir.  —  En  aquela  sazo  qu'el  l'avia  vista,  el  era  ab  lo 
comte  Richart  en  una  host  e'1  temps  d'invern,  et  en 
aquela  host  avia  gran  desaise.  E  quan  venc  un  dia  15 

d*una  domenga,  era  be  mieis  dia  passatz,  que  non  avian 
manjat  ni  begut.  E  la  fams  lo  destrenhia  moût,  et  adoncs 
fetz  aquest  sirventes  que  dis:  „Ges  de  disnar  no  fora 
oimais  matis." 

1.  Ges  de  disnar  no  fora  oimais  matis, 
Qui  agues  près  bo  hostau, 

E  fos  dedintz  la  charns  e-l  pas  e-1  vis, 
E-l  fuocs  fos  clars  com  de  fau; 

Lo  plus  ries  jorns  es  huoi  de  la  (setmana,  5 

E  degra  m'estar  soau, 
Qu'aitan,  volgra,  volgues  mon  pro  na  Lana Com  lo  senher  de  Peitau. 

2.  Per  saludar  torn  entre- 1s  Lemozis 
Celas  que  an  pretz  chabau;  10 

Mos  Bels  Senher  e  mos  bels  Cembelis 

Quieiran  oimais  qui  las  lau; 

Qu'ieu  ai  trobat  de'l  mon  la  plus  certana 
E  la  genzor  qu'om  mentau; 

Per  que  s'amors  m'es  tan  quotidiana  15 
Qu'a  las  autras  mi  fai  bran. 

9* 
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3.  Gens,  joves  cors,  francs  e  verais  e  fis, 
D'aut  paratge  e  de  reian, 

Per  vos  serai  estranhs  de  mon  pais 

E-m  mudarai  part  Anjau;  20 
E,  qnar  etz  tan  sobr'  autras  sobeirana, 

Vostra  valors  n'es  plus  au; 
Qu'onrada  n'er  la  corona  romana, 

Sri  vostre  chaps  s'i  enclau. 

4.  Ab  doutz  esguar  que* m  fetz  et  ab  clar  vis       25 
Mi  fetz  amors  son  esclau, 

E  mos  senher  m'ac  près  de  lieis  assis 
Sobr1  un  feutre  emperiau, 

E  la  paraula  fo  doussa  et  humana 
Elk  dich  cortes  e  soau,  30 

E  de  solatz  mi  semblet  Catalana 

E  d'acolhir  de  Fanjau. 

5.  A-l  gen  parlai-  que* m  fetz  et  a-l  bel  ris, 
Quan  vi  las  dons  de  cristau 

E*l  cors  graile,  delgat  e  fresc  e  lis,  35 
Trop  ben  estan  en  bliau, 

E  la  colors  fo  frescha  e  rosana: 
Retenc  mon  cor  dintz  sa  clau; 

Mais  aie  de  joi  que,  qui -m  des  Corrozana, 
Quar  a  son  grat  m'en  esjau.  40 

6.  De  totas  es  na  Maier  sobeirana 

De  quan  mars  e  terra  clau. 



III. 

Gedichte  versckiedeneii  Inlialtes. 

36. 

(Vgl.  Lebensbeschreibung  S.  49.) 

1.  Folheta,  vos  mi  pregatz  que  ieu  chan, 
Pero  non  ai  ni  senhor  ni  vezi, 

D'aquest  afar  aia  cor  ni  talan 
Ni  vuolha  ges  qu'en  chantan  lo  chasti, 

Mas  vos  vos  tenetz  a  joia  5 
Anta  ab  pro  mais  que  honor  ab  dan 

Et  avetz  mal  cbausit  a*l  mieu  semblan. 

2.  La  raucha  votz,  don  cridatz  en  chantan, 
El  nègre  cors,  don  semblatz  Sarazi, 
Elh  paubre  mot  que  dizetz  en  comtan  io 
E  quar  flairatz  sap  e  gema  e  pi 

Com  avols  gens  de  Savoia 
E  quar  etz  lait  guarnitz  e  mal  estan, 

Ab  que  *us  n'anetz,  farai  vostre  coman. 

37. 

(Vgl.  Lebensbeschreibung  S.  49.) 

1.  Folheta,  ges  autres  vergiers 
No  fai  folhar  martz  ni  febriers 

Mas  vos,  que  vos  etz  trop  cochât, 
De  montanha  sai  dévalât, 

Enanz  que  grans  chautz  s'abata,  5 
Qu'ieu  ai  ja  vist  albre  folhat 

Que  "s  cocha,  puois  gels  lo  mata. 
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Mas  totz  temps  eissetz  volontiers 

De  vostra  terr'  ab  lus  primiers, 
Anz  que  sia  la  flors  e*l  prat,  10 
E  fatz  comte  de  paubretat, 

Com  vos  e  vostr'  asiata 

A  tengut  l'inverns  enserrât, 
Qu'anc  us  ncn  passet  la  lata. 

Folheta,  eiatz  soudadiers  15 

N'Archambaut,  que  nasquet  deriers, 
Que  l'autre  si  a  tôt  laissât 
De  proeza  et  el  guazanhat; 

E,  puois  lieu  e  gen  barata, 
El  vei  adrech  et  alinhat,  20 

Lan  qu*en  proeza  s'abata. 

N'Atempre,  vos  etz  trop  leugiers 
E  fatz  ho  coma  esparviers 

Que -s  laissa,  qnan  a  randonat; 
Mas  icu  com  sahus  afichat  :  25 

Des  qu'en  la  rota  m'abata, 
Non  auria  mil  ans  chamjat, 

Qu'ieu  sivals  tôt  jorn  no*i  glata. 

N'Atempre,  ges  de  Lieucata 
No  sui,  anz  ho  ai  tôt  laissât  30 

Et  estan  a  Damiata. 

38. 

(Vgl.  Lebensbeschreibung  S.  49—50.) 

Mailoli,  joglar  malastruc, 

Puois  acoindat  m'a  hom  de  vos 
\]  mi  venetz  querre  chanzos, 

En  talan  ai  qu'icus  en  valha. 
Quar  etz  avols  e  semblatz  bos, 
Mielh.8  fora,  fossetz  ohampios 

Que  viurc  d'autrui  curallia. 
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2.  Aital  solatz  m'avetz  faissuc 
Qu'autr'  om  en  séria  enoios, 
Et  etz  plus  nescis  que  montos,  10 

E  chanta  plus  clar  la  gralha; 

Porc  qu'om  reguarda  milkargos 
Fai  melhor  escoutar  que  vos 

0  nafrat,  quan  hom  lo  talha. 

3.  Qui 'us  apelava  paoruc,  15 
Sernblaria  que  vers  no  fos; 
Quar  etz  grans  e  joves  e  tos, 

Fatz  semblan  qu'aiatz  coralha; 
Mas  lai  on  lebres  es  leos 

Vos  etz  volpilhs  e  nualhos,  20 
Flacs,  ses  tota  defensalha. 

4.  Dedintz  etz  plus  chaus  d'un  sàuc 
Et  a  maior  cor  us  soiros, 
Mas  lo  fetges  e  lo  polmos 

Es  grans  sotz  la  chabessalka.  25 
Et  etz  de  mati  somelhos, 

Que,  qui -us  sona  un  mot  o  dos, 
Fatz  semblan  que  no* us  en  cbalha. 

5.  Mal  vos  tenon  per  acertuc 

D'armas  en  la  host  de*ls  basclos,  30 
Que  un  non  i  a  de-ls  garzos 

Que  denan  vos  non  assalba  ; 

Si* s  defendian  ab  melos, 
Chascus  entrer'  i  anz  que  vos, 

S'aviatz  elm  e  ventalha.  35 

Lai  on  sentetz  raustir  montos 

Vos  fatz  de  l'entrar  plus  cochos 
Qu'a-1  pal  ni  a  la  serralha; 

E  non  es  tan  grans  lo  ronhos  40 

Qu'en  un  sol  morsel  0  en  dos 
No  l'empassetz,  qurl  vos  talba. 
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Rainions  de  Planel,  quar  es  pros, 

Vuolh  qu'aiiia -1  sirventes  de  vos, 
El  sos  iescha-n  ab  trebalha;  45 

Quar  sordeis  chantatz  que  paos 

E  gavanhatz  los  motz  e*ls  sos, 
Per  qu'es  fols  qui  los  vos  balha. 

39. 

(Vgl.  Lebensbeschreibuug  S.  50.) 

1.  Senher  en  coms,  a  blasmar 
Vos  fai  senes  falhia, 

Quar  no-i  ausetz  anar, 
Puois  ela  ho  volia, 

A  la  domna  parlai*;  5 
Et  a*l  for  de  Catalonha 

A-l  vostr'  ops  ieu  n'ai  vergonha 
Quar  lai  fezetz  fadiar. 

2.  E  fis  drutz  no- s  deu  tarzar, 
Si  messatgclh  venia,  10 

Mas  que  pens  de  l'anar 
E  que* s  meta  en  la  via; 
Com  no  sap  son  afar 

De  si  dons  ni  sa  besonba, 
Be  lieu  a  talan  que  jonha,  15 

Per  que  no* s  deu  aturar. 

3.  E  quan  vitz  vostre  joglar, 
Que  de  ves  lieis  venia, 

Ja  no* us  degratz  restar, 
Qui-us  dones  Normandia;  20 
S'aesetz  bo  cor  d'anar, 

Entre  Bera  e  Dordonba 

De  reguart  no  us  deratz  sonna, 
Ni  ja  noms  degra  membrar. 

4.  Mas  ara  podetz  proar,  25 
S'es  ver  so  qu'ion  dizia 
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Que  no  fai  ad  amar 
Ries  hom  pev  drudaria; 
Tan  an  a  consirar, 

Per  que-1  jois  d'amor  los  lonha;  30 
Qu'ieu  no  vuolh  aver  Borgonha 
Ses  temer  e  ses  celar. 

5.  Qu'ieu  ja  no  vuolh  esser  bar 
Ni  de  gran  manentia, 

Per  que 'm  pogues  reptar  35 
Nuls  hom  de  vilania;  ' 
Mais  am  rire  e  gabar 

Ab  mi  dons  que  m'en  somonha, 
Qu'ieu  no  volria  Guasconha 
Ni  Bretanha  chapdelar.  40 

6.  Mon  chan  vir  ves  n'Azemar, 
Que  en  s'onor  s'abria, 
Cui  nostre  senher  char 

Sa  paucha  Lombardia; 
Tan  gen  sap  domneiar  45 

Que  no #s  chamja  ni  s'embronha 
Per  menassas,  anz  resonha 

Lemutg'  e*l  fai  reserrar. 

7.  Sri  coms  Jaufres  no  s'eslonha, 
Peitau  aura  e  Guasconha,  50 
Si  tôt  no  sap  domneiar. 

40. 

(Vgl.  Lebensbeschreilmng  S.  50.) 

1.  Bel  m'es,  quan  vei  chamjar  lo  senhoratge 
Elh  vielh  laissan  a*ls  joves  lor  maisos, 
E  chascus  pot  giquir  a  son  linhatge 

Aitans  d'enfans  que  Tus  puosch'  esser  pros: 
Adoncs  m'es  vis  queT  segles  renovel 
Mielhs   que  per  flor  ni  per  chantar  d'auzel; 
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E  qui  domna  ni  senhor  pot  chamjar, 

Vielh  per  jove,  be's  deu  renovelar. 

2.  Per  vielha  tenh  doinna,  puois  qu'a  pelatge, 
Et   es  vielha,  quan  chavalier  non  a;  10 

Vielha  la  tenh,  si  de  dos  drutz  s'apatge 
Et   es  vielha,  si  avols  hom  lo-lh  fa; 
Vieil  a  la  tenh,  si  ama  dintz  son  chastel, 

Et  es  vielha,  quan  l'a  ops  de  fachel; 
Vielha  la  tenh,  puois  l'enoian  joglar,  15 
Et  es  vielha,  quan  trop  vuolha  parlar. 

3.  Joves  es  dornna  que  sap  honrar  paratge 
Et  es  joves  per  bos  fachs,  quan  los  fa, 
Joves  si  te,  quan  a  adrech  coratge 
E  ves  bo  pretz  avol  mestier  non  a;  20 
Joves  si  te,  quan  guarda  son  cors  bel, 
Et  es  joves  domna,  quan  bcs  chapdel; 

Joves  si  te,  quan  no'i  chai  divinar, 
Qu'ab  bel  joven  si  guart  de  mal  estar. 

4.  Joves  es  hom  que  lo  sieu  ben  enguatge,  25 
Et  es  joves,  quan  es  be  sofrachos; 

Joves  si  te,  quan  pro'lh  costan  ostatge, 
Et  es  joves,  quan  fai  estragatz  dos; 

Joves  si  te,  quan  art  l'archa  e-l  vaissel 
E  fai  estorn  e  voûta  e  cembel;  30 

Joves  si  te,  quan  li  platz  domneiar, 
Et  es  joves,  quan  be  vuolha  jogar. 

5.  Vielhs  es  ries  hom,  quan  re  no  met  en  guatge 
E  li  sobra  blatz  e  vis  e  bacos; 

Per  vielh  lo  tenh,  quan  liura  uous  e  fromatge       35 
A  jorn  chaînai  se  e  sos  companhos; 
Per  vielh,  quan  vest  chapa  sobre  mantel, 

E  vielh,  si  a  chaval  qu'om  sieu  apel; 
Vielhs  es,   quan  vol  un  jorn  en  pats  estar, 
E  vielhs,  si  pot  guandir  ses  baratar.  40 
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6.  Mo  sirventesc  port'  e  vîelh  e  novel, 
Araautz  joglars,  a  Rickart,  que-l  chapdel, 
E  ja  tesaur  vielh  no  vuolli'  amassai*, 
Qu'ab  tesaur  jove  pot  pretz  guazanhar. 

41. 

(Vgl.  Lebensbesehreibivng  S.  51 — 52;  lies  No.  41  st.  No.  42). 

1.  Be-m  platz  lo  gais  temps  de  pascor, 
Que  fai  fuolhas  e  flors  venir, 

E  platz  mi,  quan  auch  la  baudor 

De'ls  auzels,  que  fan  retentir 
Lor   chan  per  lo  boschatge,  5 

E  platz  mi,  quan  vei  sobre -ls  pratz 
Tendas   e  pavilhos  fermatz, 

Et  ai  gran  alegratge, 
Quan  vei  per  champanha  rengatz 
Chavaliers  e  chavals  armatz.  10 

2.  E  platz  mi,  quan  li  corredor 

Fan   las  gens  e  l'aver  fugir, 
E  platz  mi,  quan  vei  après  lor 

Gran  re  d'armatz  ensems  venir, 
E  platz  mi  en  mon  coratge,  15 

Quan  vei  fortz  chastels  assetjatz 
Els   barris  rotz  et  esfondratz 

E  vei  l'ost  e*l  ribatge, 
Qu'es  tôt  entorn  clans  de  fossatz 
Ab  lissas  de  fortz  pals  serratz.  20 

3.  Et  autresrm  platz  de  senhor, 

Quan  es  primiers  a  l'envazir 
En  chaval,  armatz,  ses  temor, 

Qu'aissi  fai  los  sieus  enardir 
Ab  valen  vassalatge;  25 

E  puois  que  l'estorns  es  mesclatz, 
Cbascus  deu  esser  acesmatz 

E  segre'l  d'agradatge, 
Que  nuls  hom  non  es  re  prezatz, 

Tro  qu'a  maintz  colps  près  e  donatz.  30 
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4.  Massas  e  brans,  elms  de  color, 
Escutz  traucbar  e  desguavnir 

Veireni  a  l'entrai  de  l'estor 
E  maintz  vassals  ensems  ferir, 

Don  anavan  arratge  35 

Cbaval  de*ls  mortz  e  de'ls  nafratz; 

E  quan  er  en  l'estorn  entratz, 
Chascus  boni  de  paratge 

No  pens  mas  d'asclar  cbaps  e  bratz, 
Que  mais  val  mortz  que  vius  sobratz.  40 

5.  le- us  die  que  tan  no  m'a  sabor 
Manjar  ni  beure  ni  dormir 

Com  a,  quan  aucb  cridar:   „A  lor!" 
D'ambas  las  partz  et  aucb  ennir 

Cbavals  vochs  per  l'ombratge,  45 
Et  aucb  cridar;   „Aidatz!  Aidatz!" 
E  vei  ebazer  per  los  fossatz 

Paucs  e  grans  per  l'erbatge, 
E  vei  los  mortz  que  pe-ls  costatz 
An  los  tronzos  ab  los  cendatz.  50 

6.  Baro,  metetz  en  guatge 
Chastels  e  vilas  e  ciutatz, 

Enanz  qu'usquecs  no- us  guerreiatz. 



IV. 

A  n  li  a  n  g. 

I. 

(Vgl.  Lebensbescbreibung  S.  44—45.) 

Quan  mi  perpens  ni  m'albire 
Qui  soi  ni  de  quai  part  venh, 

Meravilk  me  molt  e-m  senb, 
Com  dieus  vole  esser  sufrire 

Tan  longamen  de-ls  mieus  tortz  ;  5 
Mas  el,  qu'es  verais  e  fortz, 
Pos  li  platz  qu'a  lui  me  vire, 
Denh  aisi'l  pecat  aucire 
Com  mos  mais  talans  m'es  mortz. 

Bes  vol  de  tôt  be  devire  10 

Qui  contra  dieu  pren  nul  genh, 

Que  dieus  no  vol  qu'om  l'ensenh. 
Cujavam  passar  ab  rire 
Per  nostres  nescis  deportz, 
Fraire,  per  pauc  loncs  acortz  15 
No  nos  fetz  trop  tart  assire; 
Tan  tost  deu  hom  far  com  dire 

Lo  be,  qu'ades  velba  mortz. 

Que  es  bom,  quan  m'o  consire, 
Ni  que  val:  a  re  no-l  tenh;  20 
E  doncs  ries,  per  que  si  fenb? 

Es  ries?     Anz  n'es  trop  a  dire; 
Quar  tant  es  frevols  l'esfortz 
Lo  jorn  qu'om  passa  los  portz 
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Ou  tait  van  ses  contradire;  25 

Qui  que 's  fassa  gais  ni' s  mire: 
A  totz  es  cominals  mortz. 

4.  Lo  senhor  qui  es  complire 

De  totz  bes  prec  qu'ab  nos  renh; 
Ai  las  dcl  cor,  com  m'estrenh,  30 
Quan  rai  merabran  li  consire 

Desleial  e-l  fais  conortz: 
Mas  ar  se  chamja  ma  sortz 

En  be,  per  que  no  m'azire; 
Tais  n'es  be  leu  escharnire,  35 
Qu'ieu  soi  vius  et  el  es  mortz. 

5.  Pos  dieus  près  per  nos  martire, 

Ja  nos  no  n'aiam  desdenh, 
C'ab  autretal  entresenh 
Nos  a  traitz  lo  traire  40 

Saludan;  don  desconortz 

No  m'es  qu'ai  deabl'  estortz 
Sui  era,  cui  fui  servire, 

Non  a  plus  poder  que  "m  tire, 
Per  que  no  "m  fai  paor  mortz.  45 

6.  Folqnetz,  si  ses  contradire 

Crezetz  so  que* us  auzi  dire, 
No  m'agra  fach  paor  mortz. 

7.  Mas  a  cel  en  soi  grazire 
Qui  per  nostra  mort  aucire  50 
Denhet  esser  en  crutz  mortz. 

II. 

(Vgl.  Lebensbescbreibung  S.  45 — 4G.) 

1.       Gen  part  nostre  rois  Huranda, 
Per  que  son  tuit  gras 

Siei  Englcs  e  nuou  e  ras 
E  chaSCUS   porta   guirlanda; 
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E  Frances  son  rozilhos  5 
De  portar  lor  guarnizos 

E  sofron  fam  e  set  e  ploia  e  ven, 

E-l  reis  conquier  l'autrui  e-1  sieu  defen. 

Reis  que  gran  terra  demanda 
Par  que  fassa  gas,  10 

Quan  chaval  no  trai  de  pas 
Ni  chaussa  de  fer  no  randa; 
El  reis  fetz  que  coratjos 

Quar  venc  sai  entre -ls  Bretos; 

Mas  cel'  onors  tornara  a  m'en,  15 
S'es  tais  la  fis  coin  fetz  comenzanien. 

Guerra  vol  qu'om  sanc  espanda 
E  qu'om  fuoc  n'abras 

E  que  ja  no  sia  las 

De  donar  n'i  meta  guanda;  20 
Qu'ieu  sai  fraires  aitals  dos: 
L'us  es  reis,  l'autr'  es  coms  pros; 

Mas  ges  no  ditz  vertat  aissel  que  men, 
Ni  tuit  lauzat  no  son  pro  ni  valen. 

Breto  son  fors  de  guaranda  25 

E  son  d'onor  bas, 
Qnar  us  coms  de  Saint  Tomas 
Entret  en  Bresilianda; 
Be  paron  de  bo  cor  blos 
E  tornat  de  sus  en  jos,  30 

Quar  lor  Artus  demandan  frevolmen; 

No*n  dirai  plus,  quar  negus  no  m'enten. 

A*ls  baros  cui  argens  blanda, 
Sirventes,  diras 

Qu'enanz  que  passen  lo  pas,  35 
Veian,  si  er  foudatz  granda, 
Si  er  sens  0  dans  0  pros: 
Quar  per  senhor  dormilhos 

No  vuolh  entrar  en  guerra  ni  en  conten, 
Quar  grien  conquier  hom  be  terra  en  dormen.  40 
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Sirventes,  vai  t'en  cochos 
A'1   comte  qu'a  nom  n'Ugos, 

Quar  el  val  tan  e  ve  e  sap  e  sen 
Que  ja  no  vol  penre  malvatz  avgen. 

III. 

(Vgl.  Lebensbesclireibuug  S.  46—47.) 

1.  Guerr'  e  pantais  vei  et  afan 
A  maint  baro  malvatz,  truan; 

Pauc  m'es  de"l  dol  e  mens  de*l  dan, 
Pev  que -m  vuolh  alegrar  ehantan, 
Quar  ab  joi  vau  et  ab  joi  pes, 

E  pensamens  no  m'empacha 
Ni   sabers  no* m  fai  sofracha 

De  far  un  novel  sirventes. 

2.  Guerra-m  platz,  si  tôt  guerra- m  fan 
Amors   e  ma  domna  tôt  l'an, 
Quar  de  guerra  vei  traire  enan 
Cortz  e  domnei,  solatz  e  chan; 
Guerra  fai  de  vila  cortes; 

Per  que- m  platz  guerra  be  fâcha, 
E-m  platz,  quan  la  tregua  es  fracha 

De-ls  esterlis  e  de-ls  tornes. 

3.  Esterlis   e  tornes  chamjan, 
Tolen  e  meten  e  donan 

Veirem  de-ls  dos  reis  anz  d'un  an 
Lo  mens  cruoi  segon  mo  semblan; 

Per  so-l  senher  coms,  ducs,  marques 
N'a  be  sa  penhora  tracha, 
Mas  mètre  lo  fan  per  guacha, 

So*m  dizon  Guasco  et  Engles. 

4.  Ara  parra  qui  miellis  poiran 
Sofrir  los  maltrachs  nil  mazan; 
Maint   chaval  bai  e  maint  ferran, 
Maint  escut,  maint  elm  e  maint  bran 
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E  maint  colp  ferir  demanes, 
Maint  mur,  mainta  tor  desfacha  30 
Veirem,  mainta  testa  fracha, 

Maint  chastel  forzat  e  conques. 

5.  Ges  no  crei,  Frances  ses  deman 
Tenhan  lo  deseret  que  fan 
A  tort  a  maint  baro  prezan;  35 

Per   que  meravelha*m  do  gran 
De#l  senhor  de*ls  Aragones, 

Quar  a  lor  dan  no'ls  destacba, 
Puois   a  los  ades  a  pacha 

Desmandatz   lo  coms,  ducs,  marques.  40 

6.  Qui -s  vuolha  n'aia  mais  o  bes 
0   empacha  o  desempacha 
O   bratz  rotz  o  testa  fracha, 

Que  tan  m'es  de*ls  mortz  corn  de-ls  près. 

7.  Gai  mi  te  una  gaia  res,  45 
Avinens,  joves,  be  fâcha, 
Et  ai  ab  lieis  una  pacha 

Corn  an  Pisa  ab  Genoes. 

IV. 

(Vgl.  Lebensbeschreibung  S.  48—49.) 

1.  Moût  mi  platz  quan  vei  dolenta 
La  malvada  gen  manenta, 

Qu'ab   paratge  muou  contenta, 
E-m  platz  quan  los  vei  desfar 
De  jorn  en  jorn,  vint  o  trenta,  5 

E-ls  trop  nutz,  ses  vestimenta, 
E  van  lor  pa  achaptar, 

E  s'ieu  men,  m'amia'm  menta. 

2.  Vilas  a  costum  de  troia, 

Que  de  gen  viure  s'enoia  10 
E,  quan  en  gran  ricor  poia, 

Komanisehe  Bibl.    Bertran  von  Born.  10 
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L'avers  lo  fai  foleiar; 
Per  que 'IL  deu  boni   la  tremoia 
Totas  sazos  tener  voia 

Elh   deu  del  sieu  despensar  15 
E  far  sofrir  ven  e  ploia. 

3.  Qui  80  vila  be  no  serma 
En  desleiautat  lo  ferma, 

Per   qu'es  fols  qui  no  l'amerma, 
Quan  lo  ve  sobrepoiar;  20 

Quar  vilas,  puois  si  conferma 
Ni  en  fort  luoc  si  referma, 
De  maleza  non  a  par, 

Que  tôt  quan  consec  aderma. 

4.  Ja  vila  no  deu  hom  planber,  25 

Si'lh  ve  bratz  o  chamba  franher 
Ni  re  de  sos  ops  sofranber; 

Quar  vilas  —  si  dieus  m'ampar!  — 
A  cel  que  plus  li  pot  tanber, 
Per  planher  ni  per  complanber  30 

No  vol  de*l  sieu  aindar, 

Per  qu'om  deu  sos  fachs  refranber. 

5.  Rassa  vilana,  tafura, 

Plena   d'enjan  e  d'usura, 
D'orguolb   e  de  desmesura!  35 
Lor  fachs  no  pot  bom  durar, 

Quar  dieu  getan  a  no-cura 
E  leiautat  e  drechura, 
Adam   cujan  contrafar; 

Dieus  lor  do  mal'  aventura!  40 

V. 

(Vgl.  Lebensbeschreibung  S.  47;  lies  V  statt  IV). 

Quan  lo  reis  Ricbartz  fo  morts,  el  renias  us  sos  traire, 

que    avia    nom    Jobans    ses  Terra,    per   so   qu'el  non  avia 
part    de    la    terra.     E   fo   fachs  reis  d'Englaterra  et   ac  lo 
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reiesme  e-1  duchat  de  Quitania  e-1  cointat  de  Peitau.  E 
tan  tost  coin  fo  fachs  reis  e  senher  de*l  duchat  e  de-l  5 

comtat  de  Peitau,  el  s'en  anet  a*l  comte  d'Engolesme,  que 
avia  una  moût  bêla  filha  piucela,  que  avia  be  quinze  ans, 

la  quai  avia  fâcha  jurar  en  Richartz  a  n'Ugo  lo  Bru, 
qu'era  coms  de  la  Marcha  et  era  botz  d'en  Jaufre  de 
Lizinha  et  era  sos  vassals;  e-1  coms  d'Engolesme  l'avia  10 
jurada  la  filha  a  molher  e  receubut  per  filh,  qu'el  non 
avia  plus  ni  filh  ni  filha.  E  dis  a-1  comte  d'Engolesme 
qu'el  volia  sa  filha  per  molher,  e  fetz  si  la  dar  et  esposet 
la  ades  e  montet  a  chaval  et  anet  s'en  ab  sa  molher  en 

Normandia.  E  quan  lo  coms  de  la  Marcha  saup  que'l  15 
reis  Favia  touta  sa  molher,  fo  moût  dolens  et  anet  s'en 
reclamar  a  totz  sos  parens  et  a  totz  sos  amies,  e  tuit  en 

foron  moût  irat  e  preiron  conselh  que  ilh  s'en  anessen  en 
Bretanha  e  tolguessen  lo  filh  de*l  comte  Jaufre,  que  avia 
nom  Artus,  e  qu'en  fezessen  lor  senhor;  que  per  razo  ho  20 
podian  far,  qu'el  era  filhs  de'l  comte  Jaufre,  qu'era  enanz 
natz  que-l  reis  Johans.  Et  enaissi  ho  feiron  e  feiron  d' Artus 
lor  senhor  e  jureron  li  fezeutat  e  meneron  lo  en  Peitau  e 

tolgron  a-1  rei  Peitau  trachs  alquans  chastels  e  bores  fortz 
que  avia  en  Peitau.  Et  el  s'estava  ab  sa  molher  en  25 
Normandia,  que  noch  ni  jorn  mais  da  lieis  no- s  partia  ni 
manjan  ni  beven  ni  dormen  ni  velhan,  e  menava  la  en 
chassa  et  en  forest  et  en  ribieira  ab  austors  et  ab  falcos. 

Et  aquist  baro  li  tolian  tota  la  terra. 

Be    s'avenc    qu'un   jorn   lor   venc   grans   desaventura;  30 
que    ilh    avian    sa  maire  assisa  en  un  chastel,  que  a  nom 

Mirabel,  et  el  per  confort  d'autrui  si  la  socors  a  no-saubuda 
e    venc    si    celadamen    qu'anc   no*n    saubron   novelas,   tro 
qu'el    fo    jos    e-1    bore    ab    els.     E   trobet   los    dormen    e 
près  los  totz:  Artus  e  sos  baros  e  totz  aquels  que  tenian  35 
ab   el.     E  per  jelosia   de  la  molher,    quar  no  podia  viure 

ses  lieis,  el  abandonet  Peitau  e  tornet  s'en  en  Normandia 
e   laisset  los  preisoniers  per  sagramens   e   per  ostatges  e 

passet  s'en  en  Englaterra  e  menet  ab  se  Artus  e-n  Savaric 
de  Mauleo  el  vescomte  de  Chastel  Airaut.     E  fetz  negar  40 

so  nebot  Artus,    e-n  Savaric   de  Mauleo  fetz   mètre  en  la 
tor  Corp,  lai  on  hom  mais  no  manjava  ni  bevia,  el  ves- 

10* 
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comte  de  Chastel  Airaut  autresi.  E  tan  tost  com  lo  reis 
de   Franza    saup    que    lo   reis    Johans    ab    sa   inolher   era 

45  paesatz  en  Englaterra,  el  entret  ab  gran  host  en  Normandia 
e  tolc  li  tota  la  terra.  ETh  baro  de  Peitau  si  reveleron 

e  tolgron  li  tôt  Peitau  trach  La  Rochela.  E*n  Savarics 
de  Mauleo,  com  hom  valens  e  savis  e  lares,  si  s'enginhet 
si  qu'el  esebampet  foras  de  la  preiso  e  près  lo  chastel  on 

50  el  estava  près.  ET  reis  Jobans  fetz  patz  ab  el,  qu'el  lo 
laisset  anar  e  det  li  en  guarda  tota  la  terra  qu'el  non  avia 
perduda  de  Peitau  e  de  Guasconba.  En  Savarics  s'en  venc 
e  comenzet  la  guerra  ab  totz  los  enemics  deT  rei  Joban 
e    tolc   lor   tôt  Peitau   e   tota  Guasconba.     ET  reis  si  so- 

55  jornava  en  Englaterra  en  chambra  ab  sa  molher  ni  no 
donava  socors  ni  aiutori  an  Savaric  de  Mauleo  d'à  ver  ni 

de  gen.  Don  Bertrans  de  Born  lo  joves,  lo  filhs  d'en 
Bertran  de  Born  que  fetz  aquels  autres  sirventes,  per  lo 

besonh    qu'era    a-n   Savaric    e   per   lo   reclam  que  tota  la 
60  gens  de  Quitania  e  deT  comtat  de  Peitau  en  fazian,  si 

fetz  aquest  sirventes:   „Quan  vei  lo  temps  renovelar." 

1.  Quan  vei  lo  temps  renovelar, 
E  pareis  la  fuolha  e  la  flors, 
Mi  dona  ardimen  amors 
E  cor  e  saber  de  chantar; 

E  puois  vei  qu'aïs  no  m'en  sofranh,  5 
Farai  un  sirventes  cozen, 
Que  trametrai  lai  per  presen 

AT  rei  Joban,  que* s  n'avergonh. 

2.  E  deuria-s  be  vergonhar, 
SiTh  membres  de  sos  ancessors,  10 
Quar  laissa  sai  Peitau  e  Tors 
A-l  rei  Felip  ses  demandar; 
Per  que  tota  Guiana  planh 
Lo  rei  Richart,  que  defenden 
En  mes  maint  aur  e  maint  argen,  15 

Mas  d'aquest  no -m  par,  n'aia  sonh. 
3.  Mais  amal  bordir  el  chassar 

E  bracs  e  lebriers  et  aastors 
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E-l  sojorn,  per  que-lh  falh  honors, 
Es  laissa  vins  deseretar;  .  20 

Mal  sembla  d'ardimen  Galvanh, 
Que  sai  lo  viram  plus  soven; 
E  puois  autre  conselh  no  pren, 
Lais  sa  terra  a-l  senhor  dcl  Gronh. 

4.  Mielhs  saup  Lozovics  desliurar  25 
Guilhelme  e  far  rie  socors 

Ad  Aurenga,  quan  l'almassors 
A  Titbaut  l'ac  facb  assetjar; 
Pretz  et  honor  n'ac  ab  guazanh  ; 
Ieu  ho  die  per  chastiamen  30 
Al  rei  Johan,  que  pert  sa  gen, 
Que  no  lor  socor  près  ni  lonh. 

5.  Baro,  sai  vir  mon  chastiar, 
A  cui  ieu  blasme  las  folors 

Que  avetz,  e  pren  m'en  dolors  35 
Quar  m'ave  de  vos  a  parlar; 
Que  pretz  avetz  tombât  e-l  fanh 
Et  avetz  après  un  fol  sen, 
Que  no  doptatz  chastiamen, 

Mas  qui  "us  ditz  mal,  aquel  vos  onh.  40 

6.  Domna,  cui  désir  e  tenh  char 
E  dopt  e  blan  part  las  melhors, 
Tan  es  vera  vostra  lauzors 

Qu'ieu  no  la  sai  dir  ni  comtar; 
Qu'aissi  com  aurs  val  mais  d'estanh,  45 
Valetz  mais  part  las  melhors  cen 

Et  etz  plus  leials  ves'joven, 
No  son  a  dieu  cilh  de  Cadonh. 

7.  Savarics,  reis  cui  cors  sofranh 
Fara  grieu  bo  envazimen,  50 

E  puois  a  cor  n'ac,  recrezen, 
Ja  mais  nuls  hom  en  el  no  ponh. 





AMERKUNGEN. 





A.  bedeutet  die  Besprechung-  von  Andresen ,  Ztschr.  fur  rom.  Phil. 
14, 185  —  218;  Ch.  =  Chabaneau,  Revue  des  langues  rom.  1887,  603  sq.  und 
1888,  200  sq.;  Cl.  =  Clédat  (s.  erste  Vorrede);  L.  Levy,  Literaturblatt 
1890,  228—35  ;  S.  =  Suchier,  ib.  1880,  140-44  ;  T.  bedeutet  Toblers  in  den 
Anmerkunofen  zur  ersten  Auflag-e  mitg-eteilte  Besserungsvorschliig-e;  Th. 
endlieh  =  Thomas  (s.  erste  Vorrede)  ;   Sch.-G.  =  Schultz-Gora  (ib.). 

1. 

1.  lo  coms  ist  Graf  Baimund  V  von  Toulouse  (1148—94). 
2.  Aramon.  Nach  A.  Thomas  (Ausgabe  S.  4,  Anm.  2,  und 

Rom.  22,  591)  ist  Arramon  die  gascognische  Form  von  Bamon. 
Es  gab  sodann  ztcei  Ortschaften  namens  Esparron,  nâmlich 
einmal  im  Arrond.  Gap.  (Dep.  Hautes- Alpes),  das  der  Stammsitz 
eines  mehrfach  erwàhnten  Adelsgeschlechtes  war  (s.  Ztschr.  9, 127), 
sodann  sudlieh  von  Toulouse,  in  der  Nàhe  von  Aurillac  (Dep. 
Haute-Garonne).  Ha  es  sich  an  unserer  Stelle  um  einen  Ge- 
scmdten  des  Graf  en  von  Toulouse  handelt,  so  ist  hier  tvohl  das  ziveite 
gemeint.    Dieser  Bamon  von  Esparro  ist  aber  sonst  nicht  bekannt. 

4.  on  al  s  Vertreter  des  Pron.  rel.  mit  der  Bràp.  a  zur  Be- 
zeichwwng  des  Mittels. 

11.  blastimaran.  Die  Endimg  -ara  kommt  einzeln  neben 
der  analogischen  -era  im  Corulit.  der  1.  Conjug.  vor  (Boni.  1, 268; 
K.  Meycr,  Die  prov.  Gestàltmmg  der  mit  dem  Perfektstamm  ge- 
bildeten  Tempora   des  Lateinischen,  D/ss.  Marburg  1883,  S.  31). 

13.  Montagut,  jetzt  Montaigut  im  Dep.  Tarn-et-Garonne, 
eticas  tcestlicli  ro)i  L'ahors,  lag  also  von  Autafort  ans  diesseits von  Toulouse. 

15.  prat  comtal  ist  eine  bei  Toidouse  gelegene  OrtlichJceit, 
icelche  in  einer  Chronik  von  Guilhem  Pelisso  als  „pratum  comitis" 
erscheint;  die  „Stei>itreppe"  lebt  in  der  heutigen  „rue  du  Peyrou" 
und  in  der  „place  du  Peyrou",  beide  in  der  Stadt  Toidouse, 
fort  (Th.). 

37.  Lo  reis  qu'a  Tarasco  perdut  ist  Alfons  II  von  Aragon 
(1162  —  96);  Tarascon,  eme  Stadt  in  der  Grafschaft  Provence, 
steht  fin-  dirsc  8elbst,  mu  welche  der  Kômg  sich  mit  Baimmul 
von  Toidouse  siritt.  Bertran  l<ïs*i  sich  d/wrch  semen  Eifer  dazu 
hinreissen,  die  Sache  so  darzustellen,  als  wà/re  der  Streit  bereits 
zu  Gunsten  seines  Freundes  entschieden   (vgl.  v.  42). 

38.  e-1  senber  de  Mon  Albeo.  Es  ist  nicht  Liar,  u-elcher 
der  Bwndeageno88en  des  Alfons  hiermit  gemeint  ist.  Th.  liest 
Montarbezo    und   erkldrt   dies   fur    identisch    mit   dem   heutigen 
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Pachtgut  Montauberon  bei  Montpellier,  dos  ehemals  ein  Kîoster 

irar.  i'.r  iri/l  also  in  dem  Ilrvru  von  Montarbezo  den  Grafen Wilhelm  VIII  von  Montpellier  8éhen.  Aber  abgesehen  davon, 
dass  Montarbezo  schweruch  die  altère  Form  von  Montauberon 

sein  durfte,  fmdet  sich  jene  Lesart  mur  in  emer  tinter  S  Hand- 
schriften. 

39.  Eotgiers  ist  Boger  II,  Vizgraf  von  lieziers  und  Graf 
von  Careassonne,  Schtoiegersohn  Raimtmds  V,  aber  mit  diesem 
verfeindet. 

Bernait  Otho.  So  fast  aile  Handschriften;  in  den  Chroniken 
wird  er  Bernard  Atho  (oder  Atto)  VI  genannt;  er  war  Vizgraf 
von  Nîmes,  geb.  ion  1159,  gest.  1214. 

40.  lo  coms  Peire  ïst  Peter  von  Lara,  Neffe  und  Erbe  der 
Vizgrdfin  Ermengarde  von  Narbonne  (Th.). 

41.  E"l  coins  de  Fois.  Graf  von  Foix  irar  damais  Boger 
Bernard  I.  —  Bernardo  ist  ivohl  Bernhard  IV  von  Comminges, 
emer  Grafschaft  in  der  Gascogne,  im  heutigen  Dep.  Haute- 
Garonne. 

42.  E-n  Sanso.  Der  Bruder  des  Kônigs,  Sancîw,  wurde 
von  diesem  im  Jahre  1181  mit  der  Verwaltung  der  Provence 
betraut. 

frair.  Der  Stùtzlaut  fehlt  ztiiveilen  nach  r,  so  noch  frair 
4, 40;  6,5;  27;  12.20;  pair  6,5.  Auch  sonst,  z.  B.:  rir  Peire 
Éogier  5,10;  (:  acolhir)  Peire  Baim.  de  Toi.  18,21. 

2. 

Erlauterung. 

1.  en  las  autras  razos.  Von  den  razos,  auf  ivelche  hier 
und  in  der  Erlauterung  su  No.  3,  Z.  1  venoiesen  wird,  ist  niants  auf 
uns  gehommen;  ausser  an  diesen  beiden  SteUen  ist  von  dem 
Brader  Bertrans  nûrgends  die  Bede. 

10.  reis  enthiilt  einen  Irrtum  des  Verf assers;  Bichard  irar 
damais  uuch  uicht  Kônig. 

15.  Lemotges.  Die  Hss.  haben  Lemozin,  doch  ergibt  sich 
dos  Bichtige  aus  dem  Zusammenhang. 

23.   on  motz.    Die  Hss.  ïesen  que  mot. 

Gedicht. 

4.  quart  „Vettersohna ;  vgl.  segon  14,58. 
5.  medalha,  lut.  metallea,  beeeichnet  due  kleine  Miïnze,  die 

Hàlfte  eines  Dénier,  danm  aïïgemein  ..<ii  lit".  :.  11.  :  rio.i  gazalha 
Non  perdra  mezalha,  Ans  essaia  Coin  deonaia  e  fassa  Qualha 

Gavaudan  5,  59 sq.;  no  pretz  mealha  So  que- m  dizea  (  'ercamon  1. 19; 
tais  qu"es  ries  una  mezalha  (se.  no  val)  Jaujre  137  :  Kl  volria, 
per  mealha,  Tuit  fusson  mort  e  périt,  Gedicht  iiber  d.  h.  I 
(éd.  Kalepky)  c.  105.    Dieselbe  Zusanunenstetiung   von  lu   und 
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Jlïiuze  findet  sich  m  einem  agn.  Lehrgedickte  ,,Qui  veolt  ôir  une 
partie"  (Ztsehr.  f.  fr.  Spr.  14  1152):  Si  porretz  vous  saun  faille 
Perdre  les  eofs  e  la  maille  v.  122 — 23. 

10.  Azemar  ist  Ademar  oder  Aimar  V,  Vizgraf  von  Limoges 
(1148—1199). 

14.  N'auran  pro  en  la  coralha.  Ich  Imite  die  Stelle  frùher 
rerstanden  „sie  werden  davon  Fôrderwng  im  Mute  haben".  Sch.- 
G.  vermutet,  dass  coralha  hier  voie  das  afr.  coraille  „Eingeweide" 
bedeute,  und  ùbersetzt:  „dass  me  genug  daran  zu  verdauen  haben 
werden".  Seitdem  liât  Levy  coralha  auch  im  Prov.  in  der  Be- 
deutimg  ,.Eingeweide"  belegt,  demnach  môchte  auch  ich  die 
Stelle  jetzt  auffassen  ah:  „sie  werden  genug  davon  im  Leibe 
haben". 

15.  Guilhehns  de  Gordo.  Gordon  ivar  ein  Schloss  in 
Quercy,  wo  heute  dus  Stadtchen  Gourdon  liegt  (Dep.  Lot).  Wilhelm 
von  Gordon  war  der  erste  Gatte  der  Adélheid  oder  Alix,  Tochter  des 
Vizgrafen  Boso  II  von  Torena,  einer  Sclucester  der  von  unserem 
Bertran  gefeierten  Maeut,  die  sich  in  zweiter  Ehe  mit  Bemart 
von  Monfort  verheiratete.  Wilhelm  gehôrte  zu  den  Bundes- 
genossen  des  jungen  Konigs  in  dem  Aufstande  vom  Jahre  1183 
(vgl.  3, 2) ;  er  lebte  noch  1194  (Hist.  de  Langued.  6, 155). 

15.  fol  batalh  Avetz  mes  dintz  vostre  sonalh  bedeutet  „lhr 
habt  einen  tollen  Streich  gemacht",  vgl.:  En  tal  sonalh  an  mes 
^batalh  Don  non  tanh,  pretz  los  vuelha  Guil.  de  Montagn.  3,25. 

20.  Li  dui  vescomte.  Gemeint  sind  ivohl  die  in  v.  10  ge- 
nannten  Ademar  und  Richard.  Es  scheint  aus  den  Worten  des 
Dichters  liervorzugehen,  dass  dièse  auf  den  Beistand  Wilhelms 
gerechnet  hatten,  dass  dieser  ihnen  aber  einen  Strich  durch  die 
Éechnung  gemacht  hatte  (v.  15 — 16),  durch  den  jene  in  Ver- 
legenheit  gefcommen  waren  (v.12),  und  fur  welchen  ihm  Bertran 
eeinen  Beifatt  ausspricht  (v.  17).  Der  Erlàuterer,  welcher  die 
Strophe  mcht  zu  deuten  wusste,  stellt  Wilhelm  auf  gleiche  Stufe 
mit  Talairan  (Str.  6). 

30.  calh  kommt  tvohl  von  calhar,  it.  cagliare,  lat.  coagulare, 
irelches  intr.  „zusammenlaufen ,  gerinuen"  Jieisst,  also  trans.  „zu- 
sammenbrmgen"  bedeuten  umrde.  Anders  Ch.  „je  les  chauffe 
(caleo)". 

31.  Que  cujava.  Ch.  schlâgt  vor  (allerdings  mit?),  zu 
àndern:  Qiwm  cujavo.  Aber  abgesehen  davon,  dass  keine  der 
Hss.  so  liest,  scheint  auch  der  Inhalt  der  folgenden  Zeilen  dem 
zu  toidersprechen. 

34.  lo  fers  Saint  Launart  sind  nach  Diez  die  in  dem  Heilig- 
tunif  Leoriha/rds  aufgehangten  Ketten,  die  sàmûich  zerbrochen 
waren.  In  <I<t  Toi  umrde  der  heil.  Leonhard  von  Limousin  oft 
von  Gefangenen  angerufen,  mu  sir  von  ihren  Eesseln  zu  befreien, 
vgl.:  li  près  faran  de  mi  lor  sanh  Leonart,  Qu'eu  toldrai  a  cascu de  vos  sa  part  lions.  7828  (0  8826);  Deu  recleime  e  saint  Lienart, 
cil  qui  deslie  les  prisons  Rom.  <lr  Renart  1.  746.  —  Ch.  liest 
Saint -Launart    und    sieht  darin  <li<'  Stadt  dièses  Nauiens,  das 
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heutige  Saint-Léonard  (An-.  Limoges),  da  es  in  Limousin  viéle 
lluttenirerke  gab.  Die  F.rzeugnisse  von  Saint-Launart,  meint  <r. 

seien  vieîleicht  von  geringerer  G'ùte  gewesen.  Thomas  (Rom. 22,591)  spricht  sich  fur  die  ziceite  Ansicht  nus,  doch  toiirde  man 
dawn  de  ror  Saint-Launart  erwarten. 

36.  Talairans.  Gemeint  ist  Elias  V  Talairan,  Graf  von 
Périgord,  vermutîich  der  Gatte  der  Maeut  (s.  Lebensbeschreibu  mi 
S.  13);  er  regierte  1166-1205. 

39.  lombart.  Die  Lomharden  waren  im  Mittehdter  ah 

gewitzigte  Kaufleute  bekannt,  wnd  ewar  nicht  immer  in  der 
rûhmlichsten  weise,  weshalb  das  Wori  méhrfach  im  tademden 

Sinne  verwandt  wird,  s.  B.  Prendo'l  sordeis  qu'avian  soanat,  Aissi 
coin  fez  lo  lombartz  de  las  figas  Raim.  de  Mir.  4, 14;  vgl.  Aigar 
et  Maurin  r.  805.  Ebenso  im  Framôsischen:  nos  cal  avoir 
regart,  Qne  Fransois  son  Longobart  Richard  I  Lôwenherz  1,32; 
nous  ne  sommes  mie  lombart  ne  pàisant,  Ains  sommes  chevaliers 
hardi  et  combatant  Rom.  de  Gaufrey  6164. 

43.  Peiregors,  jetet  Périgueui;  Stadt  im  Dep.  Dordogne. 
44.  malh.  Naeh  Ch.  liegt  hier  vieîleicht  eine  Anspiehmg 

an  das  MaiUe-Spiel  (ein  Laufspiel)  ror,  doch  bedeutet  malh  hier 

unzurifelhaft  ..Streithammer",  rgl.  Stemberg,  Die  Angrifj'sirafj'eu im  afr.  Epos,  Marbwrg  1886  (Ausg.  u.  Abh.  48),  S.  42;  Bach, 
Die  Angriffswaffen  in  den  afr.  Art  us-  wnd  Abenteuer-Romun.cn, 
Marbwrg  1887  (A.  u.  A.  70),  S.  40  sq. 

45.  Baiart,  ein  Pferdename  naeh  der  Farbe  (bai,  braun);  der- 
selbe  auch:  Baiartz  li  pren  grans  sautz  Ross. 4265 (0 5001)  und  ôfter. 

48.  bart.  Baynouard  ubersetzt  dasWort  mit  „taclie,  marque-, 
die  Grain,  prov.  (éd.  Guessard,  S.  43)  dagegen  mit  lutum  de 
terra,  es  hetsst  daher  ..Scldumnr',  fig.  „Breiu.  Das  Wort  luutet 
im  Npr.  bard,  und  Mistral  ubersetzt  es  mit  ,,boue,  limon.  Image 

qu'on  emploie  au  lieu  de  mortier,  eu  Languedoc;  argile,  glaise  etc." 
53.  Eine  Anspiehmg  ouf  dieselbe  Fabel  fmdet  sich:  us  s'en 

fazia  clamaire  Dels  dichs  don  autr'  era  laire,  Com  fetz  de  la 
gralha  paus  Gir.  de  Born.  67  (éd.  Kolsen,  Ht  die  1910  No.  62)  r.  35. 

Ein  Bruchst'ùck  ciucr  jirorenzaliscJwn  Bearbcituug  derselben  ist 
abgedruckt  Rom.  3,293. 

3. 

Erlauterung. 

1.    maintas  vetz  s.  Anm.  :u   Erlauterung  zu  2,  Z.l. 
5.  com  so  fos  chausa  que  ist  die  Einleitung  eines  hawaïen 

Nebeusatr.es,  die  sich  formcll  und  inhaltlich  genau  mit  der  italie- 
nischen .  jetst  veralteten,  Wendwng  conciofossecosachè  deckt;  rgl. 
Vockeradt,  Léhrbuch  der  ..italien.  Sprache  £  500. 

22.  dia  de  dilus.  Uber  den  Aberglauben,  dass  mua  kein 

Unternehmen  an  einem  Montage  beginnen  dur/'e,  s.  (.'habancau, 
Bev.  d.  I.  r.  1883,  H'<~>.  Uber  andere  l'âge,  die  im  Mittehdter  fur 
ungiùckbringcnd  gultcn,  s.  Louches  Jahrbuch  7,  48—49. 
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31.  el  fehlt  in  den  Hss. 
40.  en.    Die  Hss.  haben  de. 

51.  l'avia.    In  den  Hss.  avia  und  s'avia. 
60.  senes.    Die  Hs.  liest  bon  ses. 

Gedieht. 

5.  sort.  Uber  Anspielungen  auf  die  Zauberei  und  àhnlichen 
Aberglauben  s.  Chabaneau ,  Les  Sorts  des  Apôtres,  1881,  S.  9, 
Anm.  1. 

8.  rei  stelit  des  Beimes  wegen  fi'ir  re,  ebenso  sei  17,  S;  mercei 17, 34.  Dasseïbe  bei  anderen  Dichtern,  z.  B.  malmei  Baim.  de  Mir. 
12,22:  arnei  Gir.  de  Boni.  15,36  u.  a.  Beispiele  fur  mei,  tei  sei 
A.  v.  Elsner,  Forai  und  Venvendiing  des  Personalpronomens  im 
AWprovenzalischen,  Kiel  1886,  S.  15, 16,  45,  und  Bohnhardt,  Das 
Personal-Pron.  im  AUprov.,  Diss.,  Marburg  1887,  S.  16.  Ebeu- 
dahin  gehôrt  auehmitWegfàU  des  auslautenden  s:  Francei  17,  39 ; 
Valei  17,44;  arnei  Gir.  de  Boni.  15,36;  Boss.  1112;  marquei 
ib.  573;  prei  (st.  près)  ib.  750  u.  a. 

11.  Azemars  s.  su  2, 10.  —  Amblartz  soll  naeh  der  Erlàu- 
terung  Graf  von  Périgord  gewesen  sein.  Dies  intr  jedoch  Elias  V 
(s.  su  2, 36).  Vielleicht  ist  damit  ein  Nachbar  des  Dichters  gemeint, 
welcher  in  einer  Schenfamgsurfamde  der  Abtei  su  Dalon  (fol.  57, 

Thomas  S.  158)  Amlardus  d'Ans  genannt  wird,  unter  dessen 
Zeugen  auch  Bertrandus  de  Born  erscheiitt. 

12.  Talairans.  Gemeint  ist  Wilhelm,  der  jûngere  Bruder 
des  eben  genannten  Elias  V,  und,  irie  dieser,  Talairan  oder  Talley- 
rond  subenannt,  Herr  von  Montagnac,  jetzt  Montignac,  emem 
Schlosse,  das  eticas  siidlich  von  Autafort  lag.  —  Rassa  ist  be- 
knitirtlich  der  VersteeJename  fin-  Gottfried  von  der  Bretagne. 

19.  partz  icold  nicht  von  partir  „trennen,  scheiden",  obivohl 
Formen  mit  analogischem  s  in  der  3.  Sing.  Bras,  nicht  selten 
smd  (HentscJike,  Die  Verbalflexion  in  der  Oxf.  Hs.  des  Girart 
de  Bossillon,  Diss.,  Breslau  1882,  S.  15 — 16),  sondern  von  parcer, 
also  =  parcit.  Die  erste  Person  parc  (=  parcoj  findet  sich  19, 11. 
We itère  Belege  Malin,  Gramm.  234. 

34.  en  grans.  Die  ErMàrung  dièses  Ausdrucks  gibt  Tobler, 
Vrai  arnei,  Anm.  su  v.2.  Wie  hier  ersclieint  der  Plur.:  metre-s 

soli'  hom  en  granz,  Coin  agues  pretz,  konor  e  lau  Bern.  de  Vent. 
21,3;  der  Sing.:  met  te,  Peire,  ditz  Karles,  per  mi  en  grran  Boss. 
(P)  3311. 

4. 

12 — 14.  Die  Stelle  bietet  viele  SchirierigJceiten  dur.  Ich 
hotte  in  der  2.  Ausgabe  mit  Th.  und  Ch.  in  v.  12:  E  mos  Rassa 

s'es  acordatz  gelesen,  im  Anschluss  an  A  (E  mos  rasa),  wàhrend 
lKd  En  monranza  lesen.  Jetzt  sclieint  mir  die  letztere  Lesart, 

die  ich  auch  in  dit-  erste  Ausgabe  aufgenommen  Initie,  den  Vorzug 
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.h  verdienen,  u/nd  gwar  ans  folgenden  Grùnden:  1.  In  den  ersten 
sechs  Strophen  hat  A  den  sechsten  Vers  ausgélassen,  kounte  duher 
auch  leicht  daeu  kommen,  aus  dtesem  (inutile  den  vorangéhenden 
zu  verâ/ndern:  :.'.  auch  .1  lient  nicht  rassa,  sondern  rasa;  3.  es 
ist  wàhrscheirilich,  n-eil  natùrlich,  dass  der  eweite  TeH  der  Strophe 
demséïben  Gegenstande  gewidmet  isi  une  der  erste,  d.h.  der  Dame, 
wàhrend  Rassa,  <l.  h.  (xottfried  von  der  Bretagne,  hier  durchaus 
nicht  passt.  Ewtweder  wurde  uiimlieh  der  Satz  „E  mos  Eassa. . ." 
dem  vorangéhenden  Kausalsate  koordiniert  sein,  durit  kann  die 
Aussôhwung  nicht  ois  weiteres  Motiv  fur  die  Abfassung  neuer 
Camonen  angefuhrt  werden:  oder  er  wurde  ein  neuer  Hauptsate 
sein,  danm  stande  die  Mitteihmg  ûber  Oottfried  vôttig  uumotiviert 
■und  (date  Zusammenhang  mit  dem  vorigen  da.  Kndlieh  passt 
auch  der  Inhalt  von  v.  14  nicht  zu  Rassa,  du  Gotif'ried  bekannilich 
die  Grafschaf't  Bretagne  aïs  Lehn  besass.  Auch  Andresen  spricht 
sich  (Ztschr.  18,268  —  269)  fur  die  jetsige  Lesart  mis,  die  ich 
(ahnlich  vie  Andresen)  ùbersetze:  „Da  es  der  Schonsten  gefàttt, 
nteiuen  Sang  zu  meiner  Ehrung  (d.h.,  was  mir  sur  Elire  gereicht) 
zu  gestatten,  u-enn  er  ihrer  Person  in  richtiger  (getriemender) Weise  dargebracht  ivird,  und  da  sie  Jceinen  der  kleinen  Grafen 

hat  (se.  als  Verehrer)u. 
13.  drei.  Dos  auslautende  t  ist  des  Peintes  wegen  abgefàBen  : 

ebenso  in  drei  17, 6;  Marc.  6,2;  Môneh  v.  Mont.  13,23;  adrei 
17,43;  au  35,22;  Ross.  362;  esplei  Mbnch  v.  Mont.  13,18;  frei 
Mttrc.  6,7;  destrei  ib.  6,8.  Weitere  Beispiele  Lienig,  Die  Gram- 
matik  der  prov.  Leys  d'amors,  vergîiehen  mit  der  Sprache  der 
Troubadours,  Bresïau  1890,  108.  —  Ch.  schldgt  vor,  in  v.  13  zu 
lesen:  Socorr'  a-l  rei. 

15.  Terra  Maior.  Dièse  Bezeiehnung  fur  Frankreieh  kommt 
auch  sonst  bei  den  Trobadors  einzeln  vor,  z.  B.  Que-1  conquist 
que  nostr'  ancessor  Conquisteron,  Terra -Maior,  Perdem  Ai  m.  de 
Belen.  10,20.     Der  Kônig  ist  Phihpp  August,  vtjl.  v.  61. 

29  sq.  Die  Strophe  eutltdlt  eine.  ollerdintjs  dttnkle,  An- 
spiekmg  auf  die  Kcmpfe  Friedrich  Barbarossas  mit  den  lom- bard ischen  Stddten. 

33.  coins  Rainions  ist  vermutlich  Raimund  V  von  Toulouse; 

der  in  v.35  genunnte  Kônig  ist  WOhî  Al  ('on  s  II  von  Aragon. 
41  autre  autrei.  Die  Hss.  haben  e  far  autre  autrei.  (  'h. 

schîàgt  vor:  e  outre  autrei  „gegen  den  Vèrtrag",  L.:  en  tais  autrei 
oder  e  fag  autrei,  doeh  tjiht  nund  andres  Zutjestdnduis.  d.  h. 
vus  sonst  eugestanden  ist".  guten  Sinu. 45.    lezeros.     So  mit  Ch.  statt  lezidors  und  lei  eras  der  Hss. 

57  sq.    Die  beiden  Geîeite  sind  nur  m  emigen  Hss.  enthulteu 
imd  étiras  eutstellt. 

60.  Oc  e  No  isi  Bichard  Lbtoenherg;  dessm  in  v.  62  </<■- 
•uuunter  Pruder  ist  Johann   mit  dem   Zttnameu   ..ohue   l.ttud". 

61.  Andresen  (a.  a.  (>.)  scldutjt  vor,  zu  titillent:  Ab  fe 
lo  crei. 
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5. 

Erliiuterung. 

10.  las  rendas  de  las  charretas.  Die  Behauptung ,  dass 
Kônig  Heinrich  seinem  àltesten  Sohne  die  Eirikûnfte  von  den 
Karren,  also  etiva  Strassengeld,  ûberlassen  habe,  beruht  offeriba/r 
auf  einem  Missverstàndnis  der  Verse  13 — 14  des  Gedichtes,  m 
welchem  jedoch  wu/r  von  einem  Vergleiche  die  Bede  ist. 

19.    pros.    Die  Hss.  haben  prosperos,  tvas  Tceinen  Sinn  gibt. 
23.  Clarens.    So  statt  Clarensa  der  Hss.,  s.  su  v.  3. 

24.  gran  fehlt  in  e/'ner  Hs.,  in.  den  andern  steht  es  vor quatre. 
25.  Engolmes.  Die  Hss.  lesen  engolrnesa.  —  Bearn.  In  den 

Hss.  steht  Born,  s.  su  v.  17. 

29.    auria  und  que-l.    So  statt  auia  und  sil  der  Hss. 
32 — 33.    lor  aiudarian.     Die  Hss.  lesen  (or)  laiudarauon. 

Gedicht. 

1.  Ventadorns  ist  eine  der  vier  V/sgrafschaften  von  Limousin 
(vgl.  10,  18 — 19),  deren  damaliger  Besitser  Ebolus  V  tvar;  der 
Name  derselben  îebt  in  dem  Weder  Ventadour  im  heutigen  Dep. 
Corrèse  fort.  Die  drei  andern  Visgrafschaften  waren  Comborn 
mit  Arcliimbald  V,  Torena,  jetst  Turenne,  mit  Baimund  II,  und 
Limoges,  mit  Ademar  V  aïs  Herrschern.  Letsteres  icird  an  unserer 
Stelle  durch  Segur  vertreten,  eines  der  bedeutendsten  Schlosser 
dieser  Visgrafschaft. 

2.  Monfortz  icar  ein  Schloss  in  Périgord,  das  damais  ver- 
mutl/ch  im  Besitse  eines  Bemhard  von  Casenac  sicli  befand,  der 
spàter  die  Alice,  Schwester  des  Visgrafen  von  Turenne,  heiratete 
und  1214  durcit  Simon  von  Montfort  seines  Schlosses  beraubt 

Kurde  (Hist.  de  Langued.  6,  449).     Ube>-  Gordon  s.  su  2, 29. 
3.  Peiregorc  s.  su  2, 36;  die  in  v.  9  und  10  genannten  Herr- 

schaften  Puoi-Guilhelm  (jetst  Pug-Guilliem),  Clarens  (jetst  Clérans 
im  Canton  Lalmde),  Granhol  (jetst  Grignols,  sùdlich  von  Péri- 
gueux  im  Canton  Saint- Astier)  uiul  Saùit- Astier,  sàmtlich  im 
heutigen  Dep.  Dordogne,  waren  Unterlehenjler  Grafschaft. 

7.  no  vuolh  ges,  sia  mia  Toleta.  Àhnlich  34,22;  35,39; 
39,  20,  31,  39. 

12.  Engolesmes.  In  der  Grafschaft  Angoulême  war  damais 
ein  Erbfolgestreit  ausgebroclien ,  auf  welchen  auch  in  v.  41 — 46 
angespielt  wird.  Nach  dem  Tode  Wulgrin  Taillefers  III  (am 
29.  Juni  1181)  machten  nàmlich  dessert  Briider  Wilhelm  V  und 

Ademar,  von  dcm-u  rrsterer  stets  den  Beinamen  Taillefer  fuhrte, 
Huer  Nichte  Mathilde  das  Land  streitig.  Als  dièse  mm  bei 

"Richard  Lôwenhers  Hulfe  suchte  und  fond,  waudte  sich  Wilhelm  V 
nu  l'hitipp  II  August  von  Frankreich,  indem  er  ihm  versprach, 
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im  Full  der  lluli'sleistnng  das  La/nd  von  ihm  m  Lehn  zunehmen 
(v.43),  wora/uf  jener  ihn  wirkîich  beîeJmte  (v.  44).  Selbstverstiiml- 
l/cli  befanden  sich  daher  die  Grafen  von  Angoulême  wnter  den 
Aufstandischen,  undder  Dichter  ermafmi  den  franeôsischen  Kônig 
in  V.  45     4*>,  sein  Wort  eu  Imitai. 

17.  chaps  de-ls  Guascos  ist  Gaston  VI,  Viegraf  von  Bruni 
(1173—1315),  dem  auch  die  Viegrafschaft  Gavardan  (v.  18)  im 
heuiigen  Dep.  Landes  gehorte, 

19.  Vezias  ist  Veeian  II,  Viegraf  von  Lomagne  in  der  Gas- 
cogne (1173 — 1222)',  der  Nantie  Vezian  voira  uf't  mit  Vivian  ver- wechselt;  so  nennt  auch  die  Erlduterunq  unsern  Vizgrafen  Vivia. 

Bernardos  bedeutet  Bemhard  IV,  Graf  von  Armagnac 
(1160—90). 

20.  Aies  ist  dus  jetzige  Dax,  frïther  Acqs  oder  Acs  (aquis) 
im  Dep.  Landes;  es  war  eine  Viegraf schaft,  deren  Herr  damais 
Peter  iiiess.  —  Marsan  ist  eine  westlich  von  Gavardan  gelegene 
Viegrafschaft,  gehorte  su  jener  Zeit  dem  Grafen  Centule  von 
Bigorra. 

21.  coms  bedeutet  Richard  Lôwenherz,  gegen  ivelcJmi  ja  der 
Aufstand  angeblich  gerichtet  war;  er  ist  auch  in  v.  31  mit  el 
gemeint. 

25  sq.  Die  in  dieser  Strophe  aufgefuhrten  Barouien  icuren 
Unterlehen  von  Poitou.  Talhaborc,  jetzt  Taillebourg,  liegt  ebenso 
toie  Pons  uni!  Tannai,  jetet  Tonnai/  (v.  26),  im  heuiigen  Dep. 
Charente -inf.,  dem  alun  Samtonge;  die  beiden  ersten  gehôrten 
dem  Grafen  Gottfried  von  Manchon.  Ebenso  hiessen  der  Herr 
von  Lezinha,  d.  h.  Lusignan  (Dep.  Vienne)  und  von  Taunai  beide 
Gottfried. 

26.  Mauleos  ist  Mauleon  im  nordlichen  Poitou  (Dep.  Deux- 
Sèvres).  Dort  herrschte  damais  Maoul,  Voter  des  spdter  beruhmt 
gewordenen  Sa  varie  von  Mauleon. 

27.  Sivrai  oder  Sivrac,  jetzt  Vivrai,  war  eine  Vizgrafschaft 
im  heuiigen  Dep.  Vienne. 

29.  Toartz,  heute  Thouars  (Dep.  Deux-Sèvres)  gehorte  einem 
Vizgrafen  Aimeric  VIL 

33.  Peitau  bezeichnet  die  Hauptstadt  der  Grafschaft,  modem 

Poitiers;  L'Isle- Bouchard  und  Chinon  liegen  im  jetetgen  Dep. 
Indre-et-Loire,  an  der  Vienne;  Mirebeau  und  Loudun  m  Dep, 
Vienne. 

35.  Clarasvals.  Richard  hutte  gegen  Ende  11S2  das  Schloss 
Clairvaux  gegen  denWillen  seines  Vaters  in  Anjou,  dort  ira  jetet 
Scorbê-Clairvaux  (Dep.  Vienne)  liegt,  errichtet,  d.h.  nu f  einem 

Gebiete,  das  nach  dem  l'ode  des  Kônigs  dessen  Nachfolger,  ulso 
dem  junijen  lleinrivh,  nicht  aber  Richard  hutte  :ufullen  m'ùsscu. Dies  war  demnach  eine  weitere  Ursache  des  Zicistcs  ewischen  den 
beiden  Brïidern. 

40.  Matafelo,  ein  Schloss  in  Anjou,  jetzt  31ateflon  im  Dep, 
Maine-et-Loire. 

41.  Felip.    Philipp  II  August  icur  seine  m  Voter  l.udwig Vil 
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am  10.  September  1180  gefolgt.  —  Mit  Carlo  in  der  nâchsten  Zeile 
ist  Karl  der  Grosse  gemeint;  unser  Dichter  bringt  ôfter  An- 
spielungen  auf  jenen  Kaiser,  z.  B.  7,69;  18,21;  19,22;  ébendahin 
gehort  auch  der  Vergleich  des  jungen  Heinrichs  mit  Boland  8, 47. 

6. 

Erlâuterung. 

9.  s'en  anet  en  Lombardia.  Dièse  Worte,  die  offenbar  eine 
Erklànmg  su  v.  31  geben  sollen,  beiceisen,  dass  der  Scholiast  den 
Dichter,  vrie  so  oft,  nicht  verstanden  liât.  Zunàchst  wird  in 
v.  31  nicht  eine  Mitteilung  gemacht,  sondern  ein  Wunsch  aus- 
gesprochen.  Sodann  sind  mit  cels  de  Garlanda  die  Franzosen 
gemeint,  wahrend  der  Erklàrer,  der  jenen  Ausdruck  nicht  zu 
deuten  tvusste,  die  Lombardei  daraus  gemacht  hat.  Auch  die  von 
Th.  und  Ch.  vorgeschlagene  Ândernng  Normandia  <passt  nicht, 
da  Bertran  in  v.  31  und  32  eben  von  den  Franz osen  und  Philip}) 
August  spricht,  wahrend  die  Normandie  damais  nicht  zum  fran- 
zôsiscJien  Gebiete  gehôrte. 

Gedicht. 

7.  Aenrics  ent spricht  dem  deutschen  Haganrîch,  der  ursprùng- 
lichen  Form  des  Namens  Heinrich;  dieselbe  kommt  mehrfach 
neben  Enric  vor,  z.  B.  23,51;  ausserdem:  Landric  e  Aenric  e  don 
Aucer  Boss.  (0)  2969;  Landric  e  Aenric  e  dan  Gigon  ib.2982; 
li  cons  Aimars  e  Aenris  Appel,  Prov.  Chrest.  1,  686;  Lo  pro 
comte  de  Kodes,  n'Aenric  Folquet  de  Lunel  4,  23. 

12 — 13.  Anspielung  auf  Arnaut  von  Beaidande,  Sohn  des 
Garin  von  Montglane,  und  auf  Arnauts  Enkel,  den  berùhmten 
Willielm  mit  der  kurzen  Nase ,  welclier  bei  der  Einnahme  von 
Orange  auch  den  Turm  Gloriette,  hier  Tor  Mirmanda  genannt, 
eroberte.  Ch.  macht  darauf  aufmerlcsam,  dass  mirmanda  ver- 
mutlich  wie  das  neuprov.  marmando  „Wunderu  bedeute,  Thomas 
in  seiner  Ausgabe  S.  17,  Anm.  5  fuhrt  folgende  noch  nicht  heraus- 
gegebene  Stelïe  aus  Uc  de  Saint-Cire  an,  die  der  unseren  genau 
entspricht:  C'aissi  fo  Guillems  conqueren  De  Tor  Milmand'  e 
d'AureDg'  eissamen. 

17.  Coberlanda  ist  Cumberland.  Der  Gen.  hàngt  von  de-ls 
Engles  ab;  eine  derartige  Trennung  kommt  zuweilen  vor,  z.  B. 
7,50;  13,10;  vai  cantar  una  messa  sus  en  l'autar,  per  Jaufre, 
de  Saint  Esperit  Jaufre  114»;  mas  d'en  Bertran  no- m  tuolh 
d'Opian  lauzar  Guir.  Biq.  82,  51;  A"l  pros  Sicart  vai  de  Montaut, 
mos  romans  Guill.  de  la  Barra,  Schlass;  einige  weitere  gibt  Levy 
im  Lit.  Blatt  1883,  Sp.  316.  Dieselbe  Stellung  auch  bei  der  Appo- 

sition: fai  .  .  Girart  sobre  toz,  lo  duc,  bonrar  Boss.  (0)  224; 
grieu  lan  apenria  Mos  senher  e  siei  companbo,  Lo  coms  Jaufres, 
que  dieus  ampar  Berenguier  de  Palazol  10, 37.  Weitere  Beispiele 
Appel,  Provenzalisclie  lnedita,  Leipzig  1892,  XXVIL  sq. 

Romanische  Bibl.    Bertran  von  Born.  \\ 
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19.  Monsaurel  ni  Canda.  Ersteres  ist  jetet  Montaoreau,  ein 
Stddtchen  in  Anjou  (Den.  Maine-et-Loire)  an  der  Loire;  Canda, 
ein  ScJdoss,  haute  C<ni<lrs,  an  demselb&n  Fluss,  ww  eine  Meine 
Strecke  weiter  aufwàrts  gelegen,  gehort  jetzt  zum  Dcp.  Indre- 
et-Loire. 

21.  Ni  ducs  clamatz.  Dazu  ist  sera  au$  dem  vorangéhenden 

aura  herauszvméhmen,  vgî.  l'obier,  Venu.  Beitr.  I-,  107 — 109. 23.  Landa  ist  der  ebene  Landstrich  sudlich  von  der  Mûndung 

der  Gironde,  nach  seiner  Natur  „Heide,  Steppe"  genannt;  auch 
dus  dortige  Département  heisst  Landes. 

24.  Basatz,  heute  Sagas,  ist  eine  Stadt  in  der  Gascogne, 
nicht  weit  vom  linken  Ufer  der  Garonne  (Dep.  Gironde). 

25.  e'1  so  de  n' Alamanda.  Alamanda  ist  die  kurze  Be- 
zeichnuug  fur  eine  Tenzone  Girauts  von  Bornelh  (Bartsch  69, 

éd.  Kolsen 59)  mit  Frau  Alamanda,  wélche  beginnt:  „S'i-us  quer 
couselh,  bel'  ami'  Alamanda",  vend  wélche  Bertran  hier  ah  Muster 
benutzt  hat.  Gedruckt  auch  bei  Schultz,  Die  provenz.  Dichterinnen 
S.  19  —  20.  Auch  Uc  von  St.  Cire  nennt  bei  zireien  seiner 

Gedichte  die  von  ihm  nachgeahmten  Muster:  un  surventes  M'as 
quist,  e  douar  lo  t'ai  .  .  E-l  so  d'en  Arnaut  Plagues  Uc  de 
St.  Cire  21,  4;  Un  sirventes  vuolh  faire  en  aquest  so  d'en  Gui ib.  42, 1. 

31.  Garlanda  ist  eine  franzôsische  Baronie;  drei  Brader 
ans  dieser  Fam/lie  hatten  hintereinander  die  Wurde  eines  Seneschall 

von  Frankreich  bekleidet.  „Die  von  Garlanda"  ist  demnach  eine 
Bezeichnung  fur  die  Franzosen;  der  Dichter  fordert  den  jungen 
Heinrich  auf,  mit  seinem  Schwaqer  Philipp  August  zu  tumieren. 

33.  Lo  coms  Jaufres  ist  Gottfried  von  der  Bretagne,  der 
dritte  Sohu  Heinrichs  IL  —  Bresilianda,  ein  Wald  in  der  Bretagne, 
spielt  auch  in  den  Artus-Bomanen  eine  grosse  Bolle. 

7. 

1.  reis.  Gemcint  ist  der  junge  Kbnig,  der  demnach  unsern 
Dichter  aufgefordert  hotte,  den  Tadel  (menassat),  den  er  ihm  in 
dem  Sirventes  G  hotte  eukommen  lassen,  durch  ein  neues  Gedicht 
wieder  gut  zu  machen. 

2.  A  l'auzen  de.  Dos  Gerund.  kann  den  Artikel  ror  siclt 
haben  und  von  emem  Gen.  begleitet  sein,  ist  dawn  àlso  ganz  wie 
ein  Subst.  behandelt;  z.  B.  A  l'issen  d'us  ortz  Me  mostret  una 
sortz  Gir.  de  Born.  20  (éd.  Kolsen  46),  67;  a*l  temps  de  l'entran 
d'abril  Arn.  Dan.  11,8;  A-l  pareissen  de  las  flors,  Quanl'albres cargan  de  f uolh  Peire  liog.  1, 1. 

de  mo.  L.  schldgt  ror,  de-l  mon  zu  àndern  ..ror  den  Ohren 
der  Wèltu  und  daun  ein  Komma  liinter  pregat  SU  setzeu.  WaS 
bedeutet  dawn  aber  menassat'.' 

8.  no-s.  So  Ch.  statt  no-1  der  Us.,  «Isa  „wenn  der  Oraf, 
d.  11.  Richard,  siclt  nicht  durin  (in  dent  Spiele)  unterrichtet 

hàtte". 
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10.  Die  Angabe,  dass  die  zu  der  Partez  desjungen  Heinrichs 
gehôrigen  Heere  Angoumois  und  Saintonge  (in  den  heutigen  Dep. 
Charente  und  Charente  inférieure)  eingenommen  haben,  wird  durch 
das  Zeugnis  Gottfrieds  von  Vigeois  (Hist.  des  Gaules  18, 415) 
bestdtigt,  der  noch  Périgord  hinzufiïgt. 

12.  Finibus  -Terra  ist  der  westlichste  Teil  der  Bretagne, 
welclter  jetst  das  Dep.  Finistère  bildet. 

16.  Ane.  Die  Hs.  hat  qu'anc,  doch  ist  qu'  mit  Th.  zu streichen. 
18.  nias  sos  cors  no  Ferra:  sein  Lauf  gelit  ihm  nicht  irre, 

d.  h.  er  findet  den  richtigen  Weg  lieraus,  ivàhrend  der  ivùtende 
Eber  bekanntlich  blindlings  in  die  vorgestreckte  Klinge  hinein- 
h'iuft.   Ch.  fasst  mas  aïs  ,.pourvu  que",  L.  susammenmitno  aïs  „nieu. 

21.  sojom  d'Englaterra.  De  gibt  nur  allgemein  an,  dass 
zwischen  beiden  Begriffen  eine  Beziehung  besteht;  welcher  Art 
dièse  sei,  ergibt  der  Zusammenhang ;  ahnlich  in:  Escutz  traucar 
e  desguarnir  Veirein  a  l'entrar  de  l'estor  41, 33;  e-n  laissai  l'anar 
d'Espanha  Môneli  v.  Mont.  12,32;  Bertrans  a  laissada  Valor  .  . 
E  l'anar  d'autr'  encontrada  Dalf.  d'Alv.5,4;  E  vi  a  l'entrar  de*  1 
molin  una  femna  Jaufre  v.  219.  Dasselbe  im  Afr.:  A  l'entrer 
del  castel  fu  li  caplëis  fiers  Aiol  7692;  Ahnlich  Ducs  de  Norm.  II, 
38300;  Boni,  de  Ben.  6,  37;  fu  respoitiez  li  alers  de  Adrenople 
Villeh,  478  u.  a. 

22.  dos  ans.  Da  Kônig  Heinrich  Ostern  1182  von  Eng- 
land  herubergehommen  und  seitdem  in  seinen  franzôsischen_,Be- 
siïzttngen  geblieben  ivar,  so  enthàlt  dièse  Behauptung  eine  Uber- 
treibitng. 

24.  Mas  quan.  Quan  erscheint  mehrfach  pleonastisch  neben 
mas,  z.B.:  res  no-n  ai  mas  quan  lo  fais  Peire  d'Alv.  12,23; 
pensar  no  vuolh  de  re  Mas  quan  de-l  sieu  enanzamen  Gui  d'Uis. 
1,  44.  Die  KonstruMion  ist  élli/ptisch,  indem  das  vorangehende 
Verbum  zu  ergdnzen  ist,  und  zivar  mit  der  Négation,  icenn  der 
vorhergehende  Satz  affirmativ  ist;  ahnlich:  Grant  joie  en  fait  lo 
reis  .  .  E  tuit  si  enemi .  .  Ne  mais  cil  nobil  orne  ancïenor  Boss. 

(0)  7551  ("mas  quan  P  5623);  tuch  desseneron  mas  sol  us  Peire 
Gard.  Sermo  1,  5;  tôt  qu'om  fai  .  .  dechai  Mas  so  qu'amors  e  jois 
soste  Peire  Bogier  9,  7. 

25.  Gascon.  Die  einzige  frùher  belcannte  Handschrift  C 
hat  guazam,  ivas  Jceinen  Sinn  gibt.  Thomas  schlug  Guizan 
„Aquitanieru  vor,  ivofùr  ich  Guian  einsetzte,  da  Bertran  dièse 
Form  8,  63  braucht  Seitdem  hat  Bertoni  in  der  Bévue  des 
langues  rom.  40  (1903)  S.  74  unsere  Stelle  nach  der  Handschrift  des 
BernaH  Amoros  abgedrucM,  und  da  sie  dort  lautet  Li  gascon  si 
son  acordat  Entrels  e  veus  los  réveillât,  so  ist  Gascon  statt  des 
tmverstàndlichen  guazam  einzusetzen. 

27.    aissilh  de  Lombardia  s.  su  4, 29. 
32.  reuvidat.  So  oder  revidat  besser  statt  envidat  der  Hs.  ; 

leteteres  heisst  „zum  Spiel  herausfordern",  jeues  „iïberbiet<'ir-, 
z.  B.:  Don,  vostre  dat  son  menudier  Et  ieu  revit  vos  a  doblier 

11* 
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Guil.  IX.  2,  52;  son  juoc  revit  s'el  m'en  vida  Marc.  24  b,  47;  quan 
trop  niontan  revit,  non  es  ges  bel,  E'1  sieus  contrajogaire  Fora 
tost  revidaire  Aini.  de  Pegulh.  36,10— 12.  Vgl.  G.Paris,  Mém. 
de  la  Soc.  de  ling.  I,  2b>9;  Tabler,  Mitteilungen  S.  261—2. 

33.  pezos  bedeutet  zugleich  „Fussgànger"  wnd  „Baueru  (im 
Schachspiel)  ;  der  Dichter  setzt  also  dus  im  Anfang  der  Strophe 
gewâhlte  Bilcl  von  dem  Spiele  fort,  iveshalb  auch  in  v.  34  statt 
estachier  der  Hs.  mit  Ch.  und  Th.  escachier  zu  lesen  ist. 

Valia,  franz.  Valée,  fruher  Valie  (s.  zu  v.  41)  ist  der  Name 
eines  Larulstriches  in  Anjou,  tvelcher  sich  an  der  Loire  von  der 
Grrenze  der  Touraine  bis  Les  Ponts  de  Ce  bei  Angers  hinzieht. 
Gevwint  siiid  also  mit  dem  Ausdruck  die  Fusstruppen  des  Konigs. 

39.  Franza  bezeichnet  das  heutige  Isle-de-France. 
40.  Gisortz,  jetzt  Gisors,  an  der  Grenze  der  Normandie,  im 

sogena>uden  normannischen  Vcxin  gelegen,  bildete  Jahre  lang  ein 
Streitobjekt  zwischeti  den  englischen  und  den  franzôsischen 
Kônigen.  —  Nnounierchat,  franz.  Neufmarchê,  eine  Stadt  in  der 
Normandie  (Dep.  Seine-infér.). 

41.  Arrat  ist  der  Schlachtruf  der  Flamliinder  (vgl.  4, 19), 

une  „Monjoi"  der  der  Franzosen  und  „Deus  aia"  der  der  Nor- 
mannen.     Dieselben  erscheinen  auch  in  folgender  Stelle: 

Franceis  crient  „Munjoie"  e  Normant  „Deus  aïe", 
Flamenc  crient  „ Arias"  e  Angevin  „Valie"     Bon  II,  3924— 25. 

Auch  bei  uns  ist  u-ohl  Monjoie  zu  lesen,  ivie  der  Buf  stets  lautet.  — 
Zu  der  Form  Arrat  bemerkt  Sch.-G.,  neben  Atrebates  scheine  es 
auch  die  Form  Atrebatnm  gegeben  zu  haben,  die  unziveifelhaft 
im  Akkusath ,  z.  B.  bei  Pertz,  Mon.  Germ.  VI,  428,  23  begegue. 

44.  envezat  von  envezar  rerfreuenu  bedeutet  „lustigu,  z.  B. 
Ai  las!  com  muor,  quan  mi  inembra,  com  era  (ich)  Gais  e  joves, 
alegres,  envezatz!    Baimon  de  las  Salas  5,10. 

52.  que  li.  Die  Hs.  hat  quel,  tvas  eine  Siïbe  zu  wenig 
ergibt. 

53.  son  conbat.  Der  junge  Heinrich  ivar  mit  der  Sclnvester 
Philippe  II  August  verheiratet. 

56.  lauzat.  So  Ch.  nnd  L.  statt  prezat  der  Hs.,  uni  aies 
Wort  in  derselben  Strophe  noch  einmal,  v.  59,  im  Beim  erscheint. 

61.  Lo  ducs  de  Borgonb'  ist  Hugo  III  (1162—93);  er  hielt 
sein  Wort  tmd  erschien  a  m  26.  Mai  1183  mit  eiuetn  Hulfsheere 
bei  dem  jungen  Kunige  (Bec.  des  Hist.  des  Gaules  1S,217). 

66.    Peitaus.     In  Poitou  stand  damais  der  englisehe  Kônig. 
73.  Senhe-n  Rassa.  Da*  attxlautcnde  r  von  senher  fdïlt 

einr.eln  ab,  nicht  nur  vor  en,  irelclies  dann  angelehnt  u'ird,  :.  />'. 
senbe-n  reis  d'Arago  Gir.  de  Born  2,61;  Seriben  Giraut  Ala- 
manda  1,56;  senhe-n  Savaric  Gauc.  Fa/d.  26, 14;  senbe-n  Coine 
Ba/mb.  de  Vaq.  29.1;  senne- n  coms  Uc  de  St.  Cire  33.  1;  Senhe'O 
Jorda  G  air.  mq.77,1,  sondent  auch  sonst,  e.  B.:  si  so  tes  moa 
seube'l  coms  Jaufres  Gauc.  Faid.  40,28;  Senbel  voler  vostre 
vuolh  ben  auzir  Gnir.  Jiiq.  51,  18  (vgl  Levy,  Guilhcm  Figucira, 
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zu  5, 45).  Hiermit  ist  su  vergleichen  der  Âbfatt  des  r  in  per, 
nicht  nur  vor  dem  angelehnten  Artikel,  sondern  auch  vor  en, 
z.  B.  24,45;  si  non  fos  pe-n  Bernardet  Flamenca  1740  wnd  oft. 
—  Rassa  s.  Aum.  zu  3, 12. 

76.   Bures  ist  Burgos   in  Spanien;  die  franzôsisclie  Stadt 
Bourges  hiess  prov.  Beorges  (lot.  Biturigesj. 

14.  en  luoc  Saint  Johan,  d.  h.  an  den  besten  Platz  im  Para- 
dièse;  vgl.  e*ls  metatz  lai  on  esta  Saintz  Johans  Peire  Card.  67, 48; 
m'arma  en  fora  escricha  lai  on  es  Saintz  Johans  Alb.  de  Sest. 
11,  10. 

30.  be-siatz-vengut  bildet  einen  Begriff,  ebenso  in:  Quel 
sieus  solatz  era  gais  e  chauzitz  E  racornir  de  be-siatz-vengutz 
Aimer,  de  Pegulh.  22, 18.  Auch  sonst  werden  ganze  Sdtze  wie 
ein  Begriff  behandelt,  z.  B.:  Aissi  m'en  sui  gitatz  a  no-m'en-cal 
Peire  vid.  4,33;  Jovens  torn'  a  no-m'en-calha  Gavauda  2,43; 
si'l  fuoes  d'amor  s'espreses  en  lieis  .  .,  De  ben-o-val  pogra (se.  ich)  chantar  Peire  Vid.  30, 23. 

36.  poissan  ist  Jceine  rein  provenzalische  Form,  sondern  aus 
dem  Franzôsisclien  entlehnt  (puissant),  dasselbe  noefi  ein  Mal 
21,  50;  vielleicht  lourde  es  damais  aïlgemein  als  Fremdwort  ver- 
ivandt;  s.  z.  16, 40  und  20, 23. 

48.  de  lai  denan.  Die  Ortsadverbia  werden  oft  auch  in 
temporaler  Bedeutung  venvandt,  so  lai  noch  25,  30;  aissi  25, 12; 
sai:  Que  no  fos  tais  de  sai  Adam  Flamenca  119;  dereire:  Molt 
fort  blasmava  Boecis  sos  amies  Qui  lui  laudaven  dereer  e*us 
(=  e-ls)  dis  antics  Boet.  139. 

55.  a  guaran.  Die  Hss.  schreiben  meist  agaran  (d.  h. 
forscliend) ,  doch  ist  besser  mit  Th.  zu  trennen;  guaran  Jieisst 
,,Mass",  z.  B.:  Aissi- s  vai  lo  pretz  menuzanE'l  folatges  ieis  de 
guaran  Marcabr.  39, 14;  grans  amors  no  te  guaran  Baimb.  d'Aur. 
19,34;  Tota  ma  ranenra  es  merces,  Si  be-s  passa  -1  ditz  los 
guarans  Raimon  Vid.,  So  fo  e-l  temps  v.  294.  Daher  a  guaran 
„sorgfdltig",  z.  B.:  es  .  .  Faita  d'un  nuou  talh  prezan  A  compas et  a  guaran  Gausbert  de  Puicibot  15,  50. 

63.    Guia.    s.  zu  7, 25. 
66.  Compenha  ist  die  Stadt  Compiègne  in  der  Isle-de-France, 

im  heutigen  Dep.  Oise. 
69.  Guisan  ist  das  flàmische  Wissant,  eine  kleine  Hafen- 

stadt  in  Artois,  etwas  westlich  von  Calais  (Dep.  Pas-de-Calais). 
Es  war  im  Mittelalter  sehr  bekannt,  teird  daher  mehrfach  er- 
wàhnt,  z.  B.  E  Ailins  de  Boloigne  oui  fu  Guisanç  Ross.  (0)  1857; 
S'ait  Vermendois  jusqu'au  port  de  Guisant  Bat.  d'Alesch.  2647 
fVuisant  Alise.  2700);  von  Paris  unze  an  Vîzsant  Wolfram, 
Parzival  XV,  838. 

71 .  Braiman  sind  die  Brabanter;  sie  werden  auch  Bramanso 
genannt.    Belegstellen  fur  beide  Fornien  gibt  Schultz-Gora,  Die 
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Briefe  des  Trobadors  Raimbaut  de  Vaquewas,  Halle  1893,  Atm. 
.a  11,33. 

78.  rei  prezan.  Das  Part.  Pràs.  vovrd  hier,  icie  ôfter,  im 
Sinue  eines  verbaladjektivs  mit  jxtssiver  Bedeutung  venra  mit; 

so  nue!/  32,  18;  111,35;  domna  prezans  Baimb.  d'Awr.  12,49,  und 
Mônch  r.  Mont.  (>,  41;  si -m  vols  far  seguir  A  negu  cavalier 
prezan  Jaufre  55a.;  vgl.  Tabler,  Venu.  Beitr.  I2  S.  36 sq. 

9. 

1.  marrimen.  Dièses  Wort  Icehrt  im  Beim  (1er  ersten  Zeile 
jeder  Strophe  iviedcv,  ebenso  jove  rei  eugles  in  àem  der  fuuften, 

ira  m  dem  der  achten.  Derartige  „Beframwortea  kommen  bei 
Bertran  de  Boni  noch  Ofter  cor,  z.  B.  genta  mi  v.  4  aller  Strophen 
von  No.  16,  auch  niortz  in  dem  icahrscJieinlich  ebenfalls  von 

■misèrent  Dichter  verfassten  1.  Damit  ist  eu  rerglciclwn,  dass  in 
No.  20  aile  Strophen  ausser  der  ersten  und  letzten  mit  Senher 
Conratz  beginnen,  m  No.  28  sdmtliclie  mit  Rassa. 

5.  contra  „im  Vergleich  zu",  ebenso  in:  no  val  lo  sieus 
trobars  una  raba  coutra'l  mieu  Baimb.  d'Awr.  15,37;  per  quel 
destrics  contra-l  creisser  pars  sia  Gitil.  Aug.  4,31.  Gleickbedeutend 
damit  ist  ves  in  v.  14  und  16;  dhulich:  Ane  avas  lo  seu  cors  non 
fo  uns  gens  Boss.  4526  (0  5243). 

12.  mort  mortal.  Der  Dichter  liebt  die  NebenemandersteUung 

gleichlauleudcv  Wbvter,  so  noch;  El  n'envïet  per  mar  marritz  La 
domna  e-ls  Grecs  12,62;  Que  de  sos  près  près  esmenda  13,29; 
aitan  volgra  volgues  mon  pro  na  Lana  Com  lo  senher  de  Peitau 
35,  7  (A). 

17.  Estenta.  Nach  Bartsch  (Chrest.)  und  Ch.  —  extenta, 

von  extendere;  jener  ûbersetzt  „gewaltiga,  dicter  ..mager,  fleischlos'' 
voie  das  it.  stento;  Delius  fasste  dus  Wort  nacli  A.  als  exstinctus 

auf  und  tjab  ihm  die  Bedeutung  ,,erloscheu,  bleich1'.  Gegen  letztere 
Ansicht  ist  eineuwenden,  dass  die  Form  esteinta  lauteu  milsste 

und  dass  die  Bedeulumj  „ausgélÔ'sekt,  erloschetf  nicht  passt  (auch 
esteint  aïs  Kompositwm  von  tenher  ist  ausçicschlossen).  Die  \'<>r- 
schlàge  von  Bartsch  und  Ch.  huben  fovmell  zwar  das  Bedenh'n 
gegen  sich,  dass  von  tendere  und  dessen  Ziisammenset-majen  uuv 
die  Partievpia  tes  und  tendut  belegt  sind,  doclt  lasst  tent ,  sicli  nus 
dem  Subst.  tenta,  franz.  tente,  una  afr.  estente,  soivie  aus  tensar, 

tenser  erschliessen.  Was  die  Bedeutung  betriff't,  so  erseheint  die 
von  Ch.  angenom/mene  nicht  zutreffend  zu  sein,  da  das  it.  Subst. 
stento  nach  Diez  von  stentare,  ..davben"  herstammt,  dus  uuf&bsten- 
tare  von  abstinere  suruekgeht,  also  mit  extendere  nicltts  :u  tuu  hat. 
In  der  von  Ch.  sur  Stûtée  semer  Behauptung  aus  dem  Rom.  de 

Ben.  angefuhrten  Sicile  „De  jëuner  estoit  èstens-'  liest  Martin 
(3,183)  „estans";  dort  lieat  <dso  stancus,  ..miule",  nicht  extensus 

(welcîies  *estois  ergében  huben  wurde,  vgl.  toise;  :u  Grunde.  "Dos afr.  estrait,  das  <ds  Parallèle  angefûhrt  wird.  heisst  nicht  ..mugev, 
soudent  „miïdeu,  s.  Godefrey  unter  estraire  und  Aiol  e,l.  Foevstev, 
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Anm.  zu  v.  1789.   Auch  Bartschs  Deutu/ng  „ausgedehnt,  gewaltig" 
ist  nicht  sehr  pïausibel,  zumal  als  Beiwort  zu  de  m-  personifizierten 
Tode  und  neben  ..plena  de  inarriment".  Daher  ist  Suchiers 
Konjektur  „estouta"  „hart,  unerbittlich'',  die  Th.  in  den  Text  auf- 
genommen  hat,  sehr  anspreclwnd. 

28.  veuzir  kommt  nicht  von  vilis,  da  dies  ein  langes  i  hat 
(vgî.  avilzir  Am.  de  Mar.  8,41),  sondera  trie  das  von  Bayn.  V, 

532  aufgefùhrte  aveuvar  .leer  machen,  berauben"  von  viduus  und 
bedeutet  „verôdenu;  es  voira  auch  in  ùbertragener  Bedeutuug  ge- 
braucht:  ieu  .  .  vei  drech  delir  E  merce  e  pretz  veuzir  Guil. 
Anelier  de  Tolosa  2, 15.  V.  MûUer  (Stztdien  uber  drei  dramatische 
Bearbeitungen  der  Alexiuslegende ,  Diss.  Berlin  1888,  Thèse  5) 

leitet  dus  Wert  von  velh  .,alt"  ab.  Auch  dièse  Ableitung  ist  nicht 
cou  der  Hand  zu  weisen,  obicohl  ich  die  Verwawllung  von 
moidliertem  1  in  u  sonst  nicht  belegen  kann.  Das  Wort  iciïrde 
dann  ebenfalls  figùrliche  Verwendung  aufweisen. 

29.  ckascus  si  mir  e-l  jove  rei.  Dasselbe  Bild  auch  sonst, 
z.B.:  a-l  falhimen  d'autrui  tauh  qu'om  si  mir,  per  so  qu'om 
guart  se  meteis  de  falhir  Folq.  de  Mars.  11,  39;  nom  no  la  ve 

que  no  s'i  mir  Peire  Bog.  3,39;  qui  vol  pretz  e'is  vostres 
faichs  si  mir  Aim.  de  Belen.  1, 30. 

10. 

Erlâuterung. 

5.  lo  vescomte  de  Lemotges,  ndmlich  Aimar  oder  Ademar  V; 
er  besass  einc  der  in  v.  18  bezeichneten  vier  Vizgrafschaften  von 
Limousin;  iïber  die  drei  andern  s.  zu  5, 1. 

7.  Giniel  (die  Hss.  haben  Gumel)  ist  ein  Schloss  in  dent 
heutigen  Dep.  Corrèze,  der  alten  Vizgrafschaft  Comborn.  Der 
Herr  von  Grimel  ist  also  Archimbald  V  von  Comborn. 

9.  e-l  comte  de  Flandres.  Philipp  vont  Elsass  tvar  damais 
Graf  von  Flandem,  doch  ivird  dicser  iveder  in  dan  Gedieht  noch 
in  den  Chronilcen  als  Teilnehmer  des  Bandes  genannt,  sodass 
ivohl  ein  Irrtum  des  Kommeutators  vorliegt. 

10.  comte  de  Bretanha.  Die  Hss.  schreiben  Barsalona,  doch 
ivarde  der  Graf  von  Barcelona  der  Kônig  Alfons  II  von  Aragon 
sein,  der  hier  nicht  in  Frnge  kommen  kann,  wàhretuî  der  bretag- 
nische  Graf  in  c.  28  von  dem  Dichter  genannt  wird. 

11.  un  comte  de  Guasconha.  Mcm  iceiss  nicht,  tuer  damit 
gemeint  ist. 

24.   no  mi.     Die  Hss.  lesen  eu  nom. 

Gedieht. 

2.  si  ist  hier  konzessiv;  gewôhnlich  steht  in  diesem  Fall 
tôt  dabei,  oder  be  (z.  B.  32,  il),  doch  genugt  auch  si  allein, 

z.  B.:  maltrach  ni  dolor  No- m  plane,  si  m'es  cozens  Am.  de 
Mar.  6,  6. 
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7.  A'1  senhor  de  Niort.  Niort  ist  eine  SUidt  in  Poitou, 
im  heutigen  Den.  Deux-Sèvres,  der  Herr  von  Niort  ist  ulso 
Richard  Lôtoenhere.  Audi  bei  dem  Môneh  von  Mont,  erscheint 
dieselbe  Stadt  einmid  zur  Bezeichnung  der  fransosisclien  Be- 
sitzungen  der  Englànder:  A  Niort  non  agra  senhoria  Lo  reis 
Johans  plus  que  a  Saint-Massenz  Môneh  v.  Mont.  17,  7. 

17.  Trei  palazi.  Pahuline  mirai  iiberhaupt  die  Grossen  des 
BeicheB;  hier  sind  vermutlich  die  in  v.27 — 29  genannten  màchtigen 
Wûrdentriiger  gemein  t. 

18.  E'ih  quatre  vescomtat  g.  su  5,1. 
20  und  21.  Der  Dichter  meint  Elias  V  von  Périgord  utul 

dessen  Bruder,  wahrscheinlicJi  den  Wilhelm  Talleyrand  von 
Montignac;  s.  su  3, 12. 

22 — 23.  Die  drei  Grafen  von  Angoidême  waren  ausser  den 
beiden  su  5, 12  qenannten  Wilhelm  V  und  Ademar  noch  Elias, 
Sôhne  WilMms  IV  Taillefer. 

24.  Centols  ist  Centule  I,  Graf  von  Astarac.  —  Gasto  ist 
Graf  Gaston  VI  von  Bearn. 

27 — 29.  lo  coms  de  Dijo  bezeichnet  den  Herzorj  Hugo  III 
von  Burgund;  Rainions  d'Avinho  den  Grafen  Baimiuul  V  von 
Toulouse;  der  bretagnische  Graf  ist  Gottfried. 

36.  Saint  Marzal.  Gemeint  ist  wolil  die  in  Limoges  gelegene 
Abtei  des  lieiligen  Martial,  da  jene  Stadt  der  Herd  der  ganzen 
Verschwôrwng  war. 

44.  ab  se.  Die  Verivendung  von  se  nach  Prdpositionen 
statt  lui,  lieis  kommt  einzeln  vor,  s.  B.:  Aimes  e  Aimeris  ab 
Audefrei  Nebot  foro  Terric,  nuirit  ab  sei  Boss.  2828  (0  3492); 
Dieu!  fetz  ti  parlar  hui  ab  si?  —  Vers  es,  ab  ma  domna  parliei 
Flam.  4019;  ilh  (=  illa)  n'agra'l  cor  jauzen,  S'ieu  m'an  partir  de 
lei;  mais  no-lb  val  re,  Que  ges  mos  cors  no- s  pot  partir  de  se 
Pons  de  Capd.  20,24;  tan  es  issida  sa  banieira  Qu'om  no -s  pot 
défendre  ab  se  Guilhem  Fig.  8,32;  quant  se  pot .  .  remirar  Cre 

que- s  n'azaut  tota  domnà  de  se  Sordel  20, 28.  Weitere  Beispiele: 
Ch.,  Boni.  4,343  und  von  Elsner,  Personalprun.  im  Altpror.  S.  46; 
fur  dus  Altfranz.  Ztschr.  5,  328  und  Warnecke,  Die  Syntaœ  des 
betonten  Beflexivpron.  im  Frans.    Diss.  Gottingen  1908,  116—18. 

55.  ab  lieis  s'esto.  Aile  Hss.  bis  auf  eine  schreiben  lui,  doch 
erscJieint  die  Ànderung  durch  das  vorangehende  la  mars  gebuten. 
—  Die  unter  dem  Einfluss  des  Konjiuiktivs  do  (donet)  gebildetc 
Form  esto  erscheint  noch:  Pus  gen  la  (se.  la  rauba)  faitz  talhar  .  ., 

Per  so  que  gen  s'esto  Bartsch,  Dkm.  105,30. 
75.  Aimar  ist  Aimur  oder  Ademar  V,  Visgraf  von  Limoges 

(vgl.  v.  1S);  derselbe  ist  auch  in  v.  85  gemeint. 
76  sq.  Mon  uriss  nicht ,  VOer  die  Dame  ist,  icclcltc  in  den 

beiden  Geleiten  ericahut    irird ,    rielleivlit  Muent   cou  Montagnœ, 
79.  Donassetz.  In  Wunschsàtsen  steht  nicht  seUen  der  Konj. 

Imp.,  wodurch  eigeutlich  die  Erfùllunij  des  Wunsches  aie  ziee/fel- 
luift  oder  unwahrsclwinlich  hingestellt  ivird,  80  noch  16,27;  17,20 
utui  20,19;  andre  Beispiele:  ai!  mala  fos  reis  Lozoics  Marcabr. 
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1,26;  quar  mi  fos  lai  peleris!  Jaufre  Bud.  2,33;  a,  douma 

prezans,  Abrasses  vos  en  baisans!  Raimb.  d'Aur.  12,50;  pendutz 
fos  aut  per  la  cervitz  qui  a  molher!  ib.  21,47;  Ai,  francha,  de 

bon  aire,  Fessetz  m'un  bel  semblan!  Bern.  de  Vent.  37,38;  Ai, 
deus!  ar  semblés  ironda!  ib.  44,49;  penses  (se.  die  Dame),  Si -s 
tanb  que- s  volva  ni" s  biais  Gir.  de  Born.  1,  50  u.  a.  Selten 
mit  que:  E  pois  merces  no  "m  pot  valer  Ab  vos,  domna,  qu'us 
messatgiers  privatz  parles  per  mi  Mônch  v.  Mont.  6,  39.  Dieser 
Brauch  findet  sich  nach  Ch.  noch  heute  in  mehreren  Patois. 

83  sq.  Bas  zweite  Geleit  ist  nur  in  einer  Handschrift  vor- 
lianden. 

11. 

8.  Sch.-G.  erklàrt,  es  sei  nicht  klar,  voie  Stroplie  2  in  den 
Zusammenhang  passen  und  was  per  cor  (v.  11)  so  voie  der  Vers  14 
bedeuten  sotte.  Nach  meiner  Auffassung  erirmert  der  Dichter  in 
Str.  1  an  den  Verlauf  und  den  Ausgang  des  Aufstandes  und  be- 
richtet  i)i  Str.  2,  sie  seien  30  Verbiuulete  gewesen,  Imiter  erprobte 
Kriegsleute ,  aile  mit  Lust  (per  cor)  zum  Handgemenge,  aber  sie 
hâtten  nichts  aasgerichtet  (v.  12),  weïl  sie  den  Mut  verloren.  So 
wenle  er  stets  von  seinen  Verbiuideten  im  Stich  gelassen  (v.  15  sq.). 
Auffalleml  bleibt  allerdings  die  Vericendung  von  per  in  per  cor, 
icofïir  die  Hs.  M  ab  liât.  Vielleicht  kônnte  man  v.  10  als  Appo- 

sition zu  Cbascuns  m  v.  9  fassen  und  dann  per  cor  de  guerra 
mesclada  zu  traucada  beziehen  „mit  einem  Mantel,  der  wegen 
Neigung  zum  Kriege  durchîôcJiert  tvar". 

14.  coralba.  So  Th.;  die  Hss.  lesen  corelba  oder  querela 
(beides  „Klage"),  was  hemen  guten  Sinn  gibt.  Nach  Ch.  verlangt 
der  Sinn  „Avem  nostra"  statt  „An  lor"  ;  Levy  bespricht  die  Stelle 
ausfiïhrlich  in  seinem  Supplemetd-Wôrterbuch  und  erklàrt  schliess- 
licli,  er  verstehe  sie  nicht.  Nach  meiner  Ansicht  ivill  der  Dichter 
sagen,  dass  die  Verbilndeten  a/us  dem  Grunde  keinen  Erfolg  ge- 
habt  haben  (v.  12),  xveil,  als  es  der  Schldge  bedurfte,  sie  ihren  Mut 
ausgeliehen  hatten,  also  nicht  zeigen,  von  ihm  keinen  Gebrauch 
maclien  konnten.  Andresen  (s.  Vorrede)  erklàrt,  coralba  kônne 

auch  in  der  Bedeutung  von  coralia  bei  Du  Cange  „lorica,  tborax" 
gefasst  icerden. 

17.  lanier.  Diez  glaubte  die  Grutulbedeutuug  dièses  Wortes 
in  der  Verbindung  falcon  lanier  (v.  31, 8)  „Wurgefalkeu  zu  er- 
kennen  (von  laniarius  a  laniandis  avibus);  er  leitete  das  Adjektiv 
also  von  laniare  ..zerreissen,  zerfleisclien"  ab,  ivas  aber  lautlich 
nicht  môglich  ist.  Léo  Jordan  leitet  das  Wort  (Festschrift  zum 
XII.  cdlg.  deutsclien  Neuphilologentage,  Erlangen  1906,  S.  74 — 78) 
von  lanarius  „Wolhceberu  ab,  indem  er  nachweist,  dass  wie  die Haml- 
werker  ùberhaupt,  so  besonÀers  die  Wolîweber  sehr  wenig  geschàtzt, 
oft  verachtet  ivurden.  So  steht  das  Wort  in  unserer  Stelle  im 

Gegensatz  zu  gentil.  Aus  der  Bedeutung  ,,gemein"  ergab  sich 
dann  die  „von  schlechter  Art,  unbrauchbar".    Vgl.  Anm.  zu  31,8. 
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20.  Colombier  ist  ein  Ort  in  der  Vizgrafschaft  Torena.  Der 
Dichter  meint  also  den  Raimimd  11  wna  mgleich  seine  ùbrigen 
fruheren  Mitverschworenen. 

27 — 28.  Die  Jagd  voira  auch  soust  aïs  Sirmbild  des  Friedem 
hingestettt,  z.B.  21,23;  25,8— 16;  28,40;  46  — 49;  33,56  —  66; 
sonst:  anc  nen  amerent  paz  ne  joc  d'ostor  Moss.  (0)  9408;  Estaran 
i  liavalier  en  grau  sojor  E  serait  de  sazo  clie  et  austor,  Falco  e 
falconier  e  venador  Moss.  8920—22  (0  9973—75). 

30.  tabors.  Fur  dus  ivcibliche  Geschîecht  von  tabor  spricht 
die  von  Beimawn  (a.  a.  O.S. 61)  angefùhrte  Stéiïe:  Trompas  ni 
corna  ni  violas  ni  tambors  No  valon  re  contra -1  vostre  socors 
Pons  de  Capd.  17,29.  Trommehi  wurden  auch  bei  der  Jagd  ver- 
wendet,  vgl.  33,60;  Son  tabor  sone  et  eles  (se.  die  Ente  a)  saillent 

Rom.  de  Menart  11, 1569;  daher  afr.  taborie  „Jagdgetôseu,  z.B.: 
après  vienent  chasceors,  .  .  Renars  entent  la  taborie  Bom.  de 
Menart  5,  206. 

34.  Salabier,  oder,  trie  die  meisten  Hss.  haben,  Salavier,  ist 
nach  Th.  die  englische  Stadt  Salisburtj,  die  im  Afr.  Salesbieres, 
Salebiere  heisst  und  ivelche  im  Mittehdter  viel  Leder  und  Leder- 
ivaren  herstellte  und  ausfûhrte. 

36.  Montpeslier,  lateinisch  Mons  Pessulanus,  ist  eine  Stadt 
im  jetzigen  Dep.  Hérault. 

43 — 49.  Die  siebente  Strophe  besteht  inhaltlich  ans  zirei 
aneinander  gereihten  Geleiten.    Ch.  fuhrt  ein  analoges  Beispiel  an. 

47.  N'Atempres  genzer.  Ch,  schlàgt  genseis  vor,  also 
.,besscr";  aber  genzer  kann  auch  aïs  Adj.  dieselbe  Bedeutung 
Indien,  cigentlich  ,,als  der  bessere,  derbeste".  —  Der  Namc  kommt 
bei  Bertran  noeh  drcimal  vor,  nàmlich  33,  S9,  soioie  37, 22  und  29; 
nach  den  beiden  letzten  Stellen  in  einem  Spielmanns-Sirventes 
kann  man  rermuten,  dass  er  ein  Spieîmann  war.  Nach  A.  ist  es 
ein  Versteckuame,  der  von  dem  Subst.  tempre,  atempre,  franz. 
trempe,  abgeleitet  ist.  In  Betreff  des  Sinnes  der  Stelle  sagt 
Andresen:  „Bertran  scheint  sagen  zu  wollen,  dass  Herr  Atempre 
ihm  deshalb  zusagt,  iveil  dieser  zirar  tdlerlei  von  dem  iveiss,  iras 
die  Leute  aber  seine  (Bertrans)  Liebesauyelegenheiten  klatschcn, 
aber  seinen  Boten  beauftragt  hat,  dem  Dichter  nicltts  davon  mit- 
zuteilen,  da  es  ihm  bekaunt  ist,  dass  derselbe  keinen  Gefallen 

daran  findet". 
49.    Der  Sinn  dieser  Zeile  ist  duukel. 

50  sq.     Das  Geleit  ist  nur  in  eiuer  llandschrift  erhaltvn. 
52.  Eainier  ist  ein  sonst  bei  Bertran  niclit  vorkommeuiler 

Versteckuame.  Stroriski  (a.  a.  0.  S.  32)  weist  nach,  dass  auch 

Peire  Vidal  ihn  VOrher  gebraucltt  tint!  dass  er  damit  den  IV;- 

grafen  Barrai  van  Mavseille  bez<'ichnet  hat.  h's  sei  daher 
nicht  Wiwahrscheinlich,  dass  Bertran  dièse  Bezeichnung  itber- 
nommen  habe. 
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12. 

Erlauterung. 

28.   perdei.    Die  Hss.  haben  perdi. 
46.  Cariât  lag  in  der  aïten  Auvergne,  im  lieutigen  Dep. 

Cantal;  die  Angabe,  die  allerdings  in  einigen  Hss.  fehlt,  dass 
dièses  Schloss  sich  in  Bosergue,  d.  h.  Bouergue,  dem  jctzigen  Dep. 
Aveyron,  befbule,  trifft  nicht  su,  doch  lag  es  allerdings  nalic  der 
Grenze. 

49.  Armlhau,  lat.  Amiglavurn,  ist  das  lieutige  Milhau  im 
Dep.  Aveyron.  Schon  damais  kam  jedoch  auch  die  verhurzte 
Form  vor,  z.  B.  in  v.  13  des  Gcdichtes.  —  Die  hier  gegebene 
Généalogie  des  Konigs  Alfons  ist  niclit  ganz  gênait,,  s.  zu  v.  13. 

52.  Rainions  Berengiers  ist  Baimund  Berengar  IV,  welcher 
1137  durch  seine  Heirat  mit  Fetronilla,  Tochter  Bamiros  des 
Mônches,  Kbnig  von  Aragon  lourde;  er  starb  am  26.  Atigust  1162 
(vgl.  Z.  55). 

Gedicht. 

11.  coma  lais.  Ich  liatte  bisher,  und  vermutlich  aile  friïheren 

ErMiirer,  lais  als  eine  Nebenform  von  laitz  „hâsslichu  aufgefasst. 
Nach  der  geistreiclien  ErMarung  von  Stronski  (a.  a.  0.  223  —  4) 
ist  lais  abcr  der  Nom.  von  lai,  wnd  bezeichnet  die  bekannte 
lyrisclie  Diclitungsart,  deren  eine  char  aliter  istisclie  Eigenschaft 
darin  besteht,  dass  ihr  Schluss  mit  dem  Anfange  ûbereinstimmt. 
Derselbe  GedanJce  findet  sich  bei  Folquet  von  Marseille  in  einem 
etwas  jungeren  Gedichte  (Bartsch  No.  18,  Stro?iski  VII,  v.44 — 45): 
Farai  o  doncs  aissi  co-l  joglars  fai:  Aissi  com  muoe  mon  lais 
lo  fenirai.  Der  Dichter  prophezeit  also  hier,  dass  die  Macht 
und  der  Besitz  des  Konigs  schliesslich  ivieder  so  bescheiden  und 
gering  sein  werde  wie  sie  vor  dem  Aufstieg  der  Familie  gewesen 
tcar  (s.  Anm.  zu  v.  13). 

13.  A  Melhau  et  en  Carlades.  Alfons  stammte  von  Seiten 
seiner  Grossmutter  lier  ans  Milhau  und  Cariât.  Berengar  II  von 
Milhau  erhielt  um  1070  durch  seine  Frau  Adèle  einen  Teil  von 
Cariât.  Beide  Herrschaften  fielen  nach  ihrem  Tode  an  ihren 
zweiteii  Sohn  Gilbert,  dem  seine  Gattin  Gerberge  1081  Arles  und 
die  Niederprocence  zubrachte.  Deren  einzige  Tochter  und  Erbin 
Douce  lieiratete  1112  den  Baimund  Berengar  III,  Grafen  von 
Barcelona.  Letzterer  tvieder  hatte  zwei  Sôhne,  Baimund 
Berengar  IV,  den  Vater  des  Konigs  Alfons,  und  Berengar  Bai- 
mtmd;  jener  erbte  Barcelona  und  Taragona,  dieser  die  Grafschaft 
Frorence,  welche  jedoch  1166  nach  dem  Tode  ihr  es  Besitzers 
ebenfalls  an  Alfons  fiel. 

15.  Sur.  Tyrus,  steht  hier  fur  das  lieilige  Land,  ivelches  in 
jener  Zeit  oft  von  Abenteurern  und  Industrierittem  aller  Art 
heimgesucht  lourde. 

16.  debur.     Das   Verbum   deburar  ist   sonst  nicht   belegt. 



—     172     — 

Bayn.  ubersetet  es  mit  -verser",  Thomas  mit  ..renverser?",  Diez 
■mit  „krumm  biegen",  Ch.  fragt,  ob  debur  nicht  fur  depur  stehe, 
daher  étira  im  Sirme  von  franz.  „purgeru  simule,  nàmlich  als 
Wirkumj  der  Furcht. 

19.  Proenza  pert  etc.  Bel  dem  Tode  des  Oheims  von 
Alfons  erhob  ausser  diesem  auch  RaimundVvon  Toulouse  An- 
spruch  auf  die  Grafschaft  (s.  Lebensbeschreibung  S.  6),  doch 
umsste  sich  Alfuns  in  deren  Besitz  zu  behaupten  und  setzte  1181 
seinen  Bruder  Sancïw  als  Statthalter  in  seinen  franzôsischen 
Làndern  ein.  Letzterer  nannte  sich  nun  Graf  von  der  Provence, 
aber  dièse  ivar  so  wenig  sein  Eigentum,  dass  der  Kônig  sie  ihm 
im  Mârz  1185  einfach  tvieder  entzog  und  sie  seinem  Vetter  Roger 

Bernard,  G-rafen  von  Foix,  anvertraute.  Stronski  (a.  a.  0.  S.  14 
An  m.  2)  macht  darauf  aufmerksam,  dass  Bertran  das  was  er  in 
unserem  Gedichte  iiber  Sancho  von  der  Provence  utul  ùber  die 

„Kaixcri)ïl  (v.  55  sq.)  sagt,  offenbar  zioei  Gedichten  des  Peire 
Vidal  (Bartsch  364  No.  11  u>ul  No.  24)  entlehnt  hat,  îvas  aus  der 
Ahnlichkeit  der  von  beiden  Dichtem  verwandten  Ausdrilcke  her- 
vorgelie. 

23.  On  fo  deseretatz  Jaufres.  Wie  Gh.  lwrvorlwbt,  wurde 
Gottfried  von  Roussillon,  nachdem  der  Papst  ihn  in  den  Bonn 
getan  hatte,  durch  seinen  Sohn  Guinard  II  abgesetzt.  Nach 
dem  Tode  des  letzteren  fiel  Roussillon  ebenfalls  an  Alfons. 

24 — 25.  Vilamur,  En  Toisa.  Toisa  ist  das  Gebiet  run 
Toulouse,  in  welclwm  Vilamur  in  der  Tat  lag  (lieute  Villemur-sur- 
Ta/rn,  eine  Stadt  im  Dep.  Haute-Garonne,  ehvas  nordôstlich  von 
Toidouse). 

25 — 27.  Welchen  Vertrag  Alfons  gebrochen  haben  soll,  ist 
nicht  bekannt. 

28  sq.  Castrasoritz,  span.  Castro  Xeriz  oder  Castrojeriz,  ist 
das  alte  Castrum  Caesaris.  —  Toleta  bedeutet  Toledo,  so'tass  hier 
von  dem  Kônige  Alfons  II  von  Castilien  (1158 — 1214)  die  Rcdc 
ist.  Zwar  hatte  Castilien  friïher  eine  Lehusoberhoheit  iiber  eiueu 
Teil  [von  Aragon  besessen,  doch  bestand  dies  Verhàltnis  damais 
nicht  mehr. 

33.  tafur.  Nach  Michael  Schmitz  (Rom.  Forsch.  32, 608—12) 
ist  das  Wort  dem  armenischen  thaphur  ,.um]wrirrend''  und  ..e>it- 
blôsst"  entlehnt,  und  zwar  wahrscheinhch  run  dem  Kreuskeer 
ivàhrend  der  Belagerung  von  Antiochia,  iveil  in  der  UmgegenA 

dieser  Stadt  vicie  Armenier  uohnteu,  und  dièse  die  Kreu~falurr 
eifrig  unterstutzten.  Letztere  uandtcn  dann  das  Wort  au  auf 
zuchtlose  Scharen  von  Herumtreiberu ,  irelche  das  Kreu~heer  be- 
gleiteten  und  zum  grosseu  Te//  aus  den  eersprmaten  Reste»  der 
Scharen  bestcmden,  die  Peter  cou  Amiens  im  Frûkjahr  1096  uaeh 
Kleinasicu  gefûhrt  hatte.  An  dire  Spit/se  stellte  sich  ein  nor- 
mannischer  Ritter  und  irunle  deshalb  le  roi  tafur  (/eiuoint.  So 
fand  das  Wort  tafur  Eingang  in  die  frmutôsùàhe  Literatur  und 

findet  sich  zuerst  in  der  Chanson  d'Antioche,  deren  atteste  Telle  uoch 
wàhrend  des  ersten  Kreuzzuges  entstanden  sind  (s.  Wilhelm  Tiedau, 
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Gesehichte  der  Chanson  d'Antioche  des  Richard  le  Pèlerin  tmd 
des  Graindor  de  Douay,  Diss.  Gottingen,  1912),  z.  B.  I  S.  135, 
219;  II 13.  Bald  auch  adjektivisch,  z.  B.  Chanson  de  Jerus. 
621, 1SS5.  Es  bezeichnete  im  Franzôsischen  und  Provenzalischeu 
daitn  aïlgemein  einen  Herumstreicher,  Lumpen,  Bettler.  Als 
Adjektiv  hiess  es  „betrùgerisch ,  lumpig,  schàbig,  treulos"  (vgl. 
v.  52;  IV,  33).  Der  Ausdrack  roi  tafur  ivurde  spàter  durch  den 
Ausdruck  roi  des  ribauds  verdrângt,  mit  dem  man  dann  unter 
Philipp  August  den  Anfûhrer  der  kôniglichen  Fussgarde  be- 

zeichnete. Mit  dem  „Hof"  dièses  „Konigs"  kann  die  eliemalige 
„Cour  des  Miracles"  in  Paris  verglichen  tverden,  ivie  man  die Freistàtte  der  Gauner  tmd  Bettler  nannte. 

37.  Lo  bos  reis  etc.  Als  Alfons  I,  Kônig  von  Aragon  und 
Navarra,  1134  ohne  Kinder  starb,  wwrde  in  Aragon  sein  Brader 
Eamiro  II,  mit  dem  Beinamen  ,.der  3Iônch",  dagegen  in  Navarra 
Gardas  Ramirez  zum  Kônige  gewdhlt.  Seitdem  war  zirischen 
beiden  Kônigreichen  ein  Krieg  ausgebrochen,  der  mit  wechsemdem 
Glùcke  atich  unter  den  beiderseitigen  Nachfolgern  fortgefuhrt 
wwrde.  Der  Gegner  des  Alfons  war  der  in  v.  40  bezeichnete 
Sancho  VI,  spàter  der  Weise  zubenannt  (1150—94),  ivelcher  aber 
gegen  jenen  nichts  ausrichten  konnte. 

38.  Cobrera,  quan  vida'lb  sofrais.  Es  liegt  hier  die  Ver- 
schmelzung  zweier  Konstruktionen  vor:  „Er  wûrde  erobert  haben, 
wefm  er  nicht  gestorben  u-àreu  und  „er  tvar  im  Begriff,  zu  er- 
obem,  als  er  starb".  S.  Matschke,  Die  Nebensàtze  der  Zeit  im 
Altfranz.    Diss.  Kiel  1887,  S.  28. 

41.  Alaves  sind  die  Eimcohtier  von  Alava,  einer  Provinz 
des  Kônigreichs  Navarra. 

46.  de  cui  es  maritz.  Alfons  tcar  mit  Sancha  von  Castilien 
verheiratet. 

49.  Berengier  de  Besaudimes  ist  nach  der  Erlàuterung  ein 
Brader  des  Konigs,  also  Baimnnd  Berengar,  welchen  Alfons  vor 
dem  Sancho  mit  der  Statthalterschaft  in  der  Provence  betraut  hutte 
(s.  zu  v.  19).  Da  dieser  aber  1181  auf  einem  Kriegszuge  nach 
Languedoc  durch  Aimar  von  Melgueil  in  einem  Hinterhalte  ge- 
tôtet  worden  war,  so  enthdlt  der  in  v.  53  ausgesprochene  Vorwurf 
eine  Verleumdung. 

55  sq.  Alfons  war  in  der  Tat  mit  Eudoxia,  der  Tochter 
Kaiser  Manuels  von  Constantinopel  (1143—80),  verlobt  gewesen, 
doch  hatte  er  sich,  als  jene  ihn  au  lange  icarten  Hess,  mit  Sancha 
von  Castilien  vermdhlt,  sodass  jene  Prinzessin,  als  sie  endlich 
1174  anlangte,  ihre  Stelle  schon  besetzt  fand.  Sie  heiratete  den 
Wïlhehn  VIII  von  Montpellier  (1172—1202).  Die  tveiteren  von 
dem  Dichter  gegen  Alfons  aasgesprochenen  A)ischuldigungen  sind 
unbegriïndet. 
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13. 

Erlauterung. 

8.    frontereza  deéls.    Die  Hss.  haben  forteres(s)a  de. 
31.  Guilhelms  de  Bergueda.  Wilhelm  von  Berguedan ,  80 

genanmt  nach  der  Vizgrafschaft  Berguedan  im  nôrdhehen  Cota- 
Ionien,  war  ein  hervorràgender  Dichter  und  Mâcm,  der  etwa 
1135 — 11U5  lebte.  Das  Surventes,  aus  icelchem  hier  eine  Strophe 
mitgeteilt  irird.  ist  nicht  auf  uns  gekommen.  Vgl.  Bartsch, 
Guillem  von  Berguedan,  Lemekes  Jahrbuch  6,  231—78. 

48.  In  den  Anfangsworten  des  Sirventeses  lesen  die  Hss.: 

per  vmd  cendaus  statt  pe-ls  und  cendatz. 

Gedicht. 

19.  Castellot.  Die  in  dieser  Strophe  enthaltene  Anspielung 

u-ird  i)t  der  Erliiuterunf)  gedetitet.  Unter  Castellot  ist  mit  A. 
wohl  lias  heutige  Castellote  in  Aragon  am  Guadalope  in  der 
Provins!  Teruel  su  rerstehen. 

27.  Gastos  ist  Gaston  VI,  Vizgraf  von  Beam.  —  Pau  ist 
ebenfalls  eine  Stadt  in  Beam,  im  jetzigen  Dep.  Basses-Pyrénées. 

29  sq.  Auch  dièse  Anschuldigung  wird  m  der  Erlauterung 
ausfuhrlich   begrundet;  ebenso  die  in  Strophe  5  ausgesprochene. 

30.  que-ls  i  degra  liurar.  I  ais  Vertreter  des  Dativs  li 
istgauz  gewôhnîich,  venn  es  an  lo,  la,  no  u.  a.  angehdngt  irird, 
z.B.1,9;  3,35;  40,23  u.  a.  Selten  hommt  es  dagegen  in  dieser 
Verwendtmg  vor,  utenm  es  allein  steht,  z.B.:  Mal  orne  foren..; 
Volg  i  Boecis  mètre  quastiazo  Boet.  2:J. 

39.  fai  a  blasmar,  vgl.  Appel,  l'eire  Bogier  zu  2,27. 
40.  Qu'en  mes.  Cit.  rermutet  Queu  (=  Quel  =  Que  lo), 

doch  gibt  auch  qu'en  („den  er  deswegen,  ndmlieh  um  sich  be:ahlt 
zu  maehen",  v.  3S)  eine)i  guten  Sinn. 

41.  Peire  joglar.  Von  diesem  Spielmann  wissen  wir  nichts 
weiter,  ah  was  m  der  Erlauterung  ereànU  icird.  Vermutlieh  war 
er  auch  Dichter  and  hotte  Schmdhgedichte  gegen  die  Kbnigin 
von  England,  Eleonore,  rerfasst;  denn  das  ist  wohl  der  Sinn  des 

Ausdrucks:   rer  hotte  viel  Ûbles  von  ihr  gesagt". 
43.  Fons-Ebraus,  lat.  Fons  Ebraldi,  jetzt  Eontevrault  bei 

Chinon,  im  Dep.  Maine-et-Loire,  war  seit  1100  ein  Benediktiner- 
Kloster,  in  welchem  Nownen  und  Manche  wohnten.  Nach  der 
Erlauterung  trurde  es  mit  Vorliebe  cou  hochgestellten  Erauen  <ds 
Alterssitz  gewâhlt.  Aus  dm  Worten  unseres  Viehters  geht  hervor, 
dass  mm,  dort  schon  damais  erwartete,  dass  auch  Eleonore  einsi 
dasétbst  residieren  werde.    Wirklich  starb  sic  dort  imJahrelâOé, 

45 — 48.    Ûber  die  in  diesen  Versen  enihaUenen  Anspielungen 
trisseit    irir   n/clits   (ima ueres. 

46.  rei  d'armar.  Die  „Wappenkônigeu  bitdeten  die  hochste Klasse  der  ILerolde. 
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49  sq.  Dièse  und  die  nâchste  Strophe  werden  in  der  Er- 
làuterung  nicht  erkldrt.  Mit  Peire  Rois  ist  nach  Milà  y  Fontanals 
(De  los  trovadores  S.  99,  Anm.  19)  Pedro  Ruiz  de  Azagra,  ein 
navarresischer  Ritter,  gemeiut,  der  1161  wegen  semer  Erfolge 
gegen  die  Mauren  die  Herrschaft  Albarracin  erhielt. 

50.  que-l  vi  joves  reiaus.  Auffallend  ist  der  Nom.,  da  man 
den  Akk.  encartet;  Ch.  schlug  vor  venc  =  devenc  statt  „vi"  zu 
lesen;  nach  Th.  steht  der  Nom.  des  Reimes  wegen  statt  des  Akk. 

Man  kann  aber,  u-ie  A.  bemerld,  ûbersetzen:  „Als  er  (Alfons)  als 
jwnger  Prims  ihn,  den  Pedro  einst  sah,  traf." 

53 — 54.  A.  macht  darauf  aufmerksam,  dass  die  Zeilen  ein 
Wortspiel  mit  badalhar  und  batalha  enthalten.  Noch  cmgenfâMiger 
ist  das  mit  auzel  und  aus  von  ausar  in  14,4  —  8.  Ùber  zivei 
loeitere  Wortspiele  s.  zu  37,  2  und  29. 

58.  Laraus  sind  die  Bewohner  von  Lara,  einer  Herrschaft 
in  Castilien,  die  mit  Alfons  rerhïindet  war. 

59.  lo  seuher  cui  es  Peitaus  bedeutet  Richard  Lôwenherz. 

67.    a*l  rei  navar  s.  zu  12,  37. 

14. 

Erlauterung. 

1.  fo  passatz  outra  mar.  Uber  die  Unrichtigkeit  dieser 
Datierung  s.  Lebensbeschreibtmg  S.  29. 

23.  Nontrou.  Die  Hsx.  haben  Montron,  tvas  nach  A.  ein 
Ort  im  heutigen  Arrondissement  Périgueux  ist;  mit  Riicksicht 
auf  v.  31  des  Gedichtes  ist  jedoeh  Nontrou  zu  lesen.  —  Die  Be- 
hauptung,  dass  Richard  die  Burgen  von  Nontron  und  von  Agen 
eingenommen  habe,  beruht  teieder  auf  ci  non  Missverstândnis  der 
Verse  26  —  32  des  Gedichtes. 

29.  na  Marquesa.  Uber  dièse  Dame  s.  zu  v.  52;  in  den  Hss. 
steht  la  marquesa  und  larchesa. 

30.  Guiraut  de  Cabrera.  Die  Hss.  lesen  Girout  de  Ca- 
briera(s). 

Gedieht. 

20.   lo  senhor  de  Bordel  ist  Richard  Lôwenherz. 

32.  Agen,  lat.  Aginnum,  ist  eine  Stadt  im  jetzigen  Dep. 
Lot-et-Garonne.  —  Nontron  ist  eine  Stadt  in  Périgord,  im  heutigen 
Dep.  Dordogne;  der  Dichter  luit  beide  Orte  aïs  zwei  von  einander 
entfernt  lieqende  Punkte  gewâhlt,  um  den  Hauptschauplatz  von 
Richards  Tâtigkeit  zu  bezeichuen. 

34.  Monmaurel.  Es  gibt  zwei  Orte  dièses  Namens,  jetzt 
Monmoreau;  der  eine  im  Dep.  Charente,  der  andre  im  Dep. 
Dordogne;  zum  eigeutlichen  Limousin  gehôrt  keiner  von  beiden, 
loch  liegt  der  letztere  dem  Wohnsitze  Bertrans  naher.  Ein 
Wilhelm  von  Monmaurel  ersclveint  in  15,  18. 
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36.  Aimars  ist  Ademar  V,  Vizgraf  von  Limoges;  der  Herr 
von  Martel  ist  der  Vizgruf  Raimund  II  von  Turenne,  da  Martel 
ci n  Ht  m  geh beiges  Schloss  toar,  dasselbe,  in  welcliem  der  junge 
Kunig  Km  il.  Juni  1183  starb. 

37.  Talhafers  ist  einer  der  Grafen  von  Angoulême ,  ver- 
ni utl  ich  Wilhelm  V  Taillefer,  s.  zu  5, 12.  —  Unter  Folcaus  ist 

Foucaud  von  Archiac  (ein  Schloss  im  lieutigen  Dep.  Charente- 
inférieure)  zu  verstehen,  einer  der  Mitverschtvorenen  vom  Jahre 

1183.  —  Wer  mit  Jaufre  gemeint  sei,  ob  Gottfried  von  Ranchon, 
von  Pons  oder  von  Lusigncm,  ist  ntcht  mit  voltiger  Sicherhett 
zu  sagen.  Da  jedoch,  wie  Th.  hervorhebt,  der  letztere  zugleich 
mit  loucaud  von  Archiac  tinter  den  Empôrern  von  1183  auf- 
gefuhrt  wird,  so  diirfte  der  Dichter  auch  hier  diesen  im  Sinne 
gehabt  haben. 

40.  a-l  comte  Raimon.    Dies  ist  Raimund  V  von  Toulouse. 
41.  Una  re  sapchan  Breto  e  Norman.  Von  den  beiden  Hss., 

welche  miser  Gedicht  aufbeivahren ,  hat  eine  e  vor  Breton,  und 
so  hatte  ich  bisher  gelesen,  d.  Ji.  eine  ireibliche  (episclie)  Càswr 
zugelawn.  Th.  hat  jedoch  (Rom.  22,593)  daraitf  aufmerksam 
gemacht,  dass  bei  Bertran  de  Born  tatr  ein  (spdter  zu  be- 
sprechender)  Zehnsilbler  mit  einer  derartigen  Càswr  nacltzmceisen 
sei,  îvdhrend  bei  den  anderen  von  mir  in  der  ersten  Ausgabe 
(S.  101)  angefùhrten  Fàllen  entiveder  Elision  môgliéh  oder  aber 
der  Text  ntcht  siclier  ist.  Ersteres  ist  der  Fall  z.  B.  in  35, 29  : 
E  la  paraula  fo  doussa  et  humana,  xco  das  a  vor  et  elidiert 
toerden  ka/nm;  ébenso  in  17,7  bei  Thomas,  urlcher  liest:  Tro  la 

demanda  qu'a  faita  a  conquesa.  Ich  hatte  an  dieser  Stelle  bisher 
gelesen:  Tro  la  demanda  que  fai  aia  conquesa.  Jetzt  scheint  mir 
auf  Grand  des  HiouhclirifteiicerJuiltnisses  die  Lesung  que  fai  a 
conquesa  die  richtige  zu  sein.  In  29,14  hatte  ich  mit  JK:  Puois 
na  Guischarda  nos  es  en  sai  tramesa  gelesen,  wâhrend  won  mit 

F  en  auslasseu  kann;  in  31,23:  S'ieu  autra  domna  mais  deman 
ni  enquier,  îvo  man  mit  é  Handschriften  (DFJK)  mais  streichcn 

ha  nu;  und  m  v.  27  desselben  Gedichtes:  E  l'us  l'autre  nons 
poscham  ja  amar,  xco  ich  jetzt  ja  hinter  E  setze,  also  E  ja  l'us 
l'autre  no-ns  poscham  amar  lèse.  In  40,44  endlich  letm  beide 
Handschriften:  Qu'ab  tesaur  jove  pot  pretz  guazanbar,  ico  ich 
in  der  eisten  Auflage  bon  vor  pretz  eingef'ùgt,  in  der  ziceiten  pot in  poira  vericandelt  hatte.  Man  wird  dàher  gat  tttn,  «uzttuehiitcn, 
dass  Bertran  de  Born  hiu  und  irieder  Zehnsilbler  rerwandt  hat. 

in  denen  zwar  auf  die  betonte  vierte  noch  eine  u/nbetonie  folgte, 

deren  eweiter  Teil  jedoch  mur  5  Silben  auf  tries.  D/'ese  .[n- nahme  ist  um  so  berechtigter,  als,  trie  ich  auf  S.  101  der 
eisten  Ausgabe  naehgetoiesen  hahe,  der  Dichter  hiu  und  irieder 

sogar  Zehnsilbler  zu'lasst,  in  denen  eine  Casur  teits  uherhaupt nicht  zu  erkennen  ist,  teils  nach  der  seehsten  Siihe  liegeu  iriirde. 
Ob  bei  iJim  die  epische  Cdsur  ïd>erhaupt  zuzulassen  ist,  er- 
sclieint  zweifelhaft.  Die  von  Thomas  angefuhrte,  (dieu  bereits 
erwâhnte  Stelle   lautet:    Eu    domn'    esebarsa    no  s    deuria    boni 
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entendre,  aber  auch  hier  ist  dièse  Lesart  nicht  vôïïig  sieher.  Das 
Gedicht  ist  zwar  in  4  Handschriftnn  erhàtten,  doch  gehen  d/rei 
derselben  auf  eine  gemeinsame  (Quelle  zurùclc,  und  ich  liabe  bereits 
in  der  ersten  Auflage  (S.  134)  ausgesprochen:  „Leider  war  aber 
sehofi  die  beiden  Gruppen  (d.  h.  aUen  Handschriften)  gemein- 
sehaftliche  Vorlage  verstûmmelt,  sodass  eine  vôllige  Herstélhmg 
des  Liedes  ans  dem  vorliegenden  Material  unmôglich  ist".  Dein- 
■nach  kann  auch  der  mit  Hulfe  der  vorliegenden  Handschriften 
gewonnene  Text  nicht  als  wnanfechtbar  gelten.  So  Icann  injenem 
Verse  deuria  ans  r.  29  E  maisnadier  eschars  deuria  hom  pendre 

her'ùbergenommen  sein,  wàhrend-  rurher  statt  dessein  deu  stand, 
genou  so  u-ie  in  v.40:  Mas  per  rie  bar  deu  hom  tôt  jorn.con- 
tendre.  Trotedem  bin  ich  hier  in  meinem  Text  bei  der  Uber- 
lieferung  geblieben. 

43.  Otasvals.  Nach  Th.  (Ami.  du  Midi  II,  14)  ist  dies  eine 
Entstellung  ans  Ostabat,  ein  Ort  in  den  Pyrenàen.  —  Monferran 
ist  eine  Stadt  in  der  Auvergne,  im  heutigen  Dep.  Puy-de-Dôme, 
dicht  bei  Glermont.  Jetzt  sind  beide  susammengewachsen,  auch 
mit  ihren  Namen. 

44.  Rosiers.  Dieser  Ortsname  Jcam  mehrfach  ror  (vgl. 
Schultz,  Provenu.  Dichterinnen,  S.  15,  Anm.  91);  hier  scheint 
das  in  Limousin  (Dep.  Corrèze)  bei  Uzerclie  gélegene  gememt  zu 
sein.  —  Mirabel,  jetzt  Mirebeau,  s.zu5,33. 

47.  la  terra  Saint  Aimon.  Der  heilige  Edmund  ist  Edmund, 
seit  855  Kouig  von  Ostangeln,  wélcher  am  20.  Nov.  870  von  den 
eingefàttenen  heidnischen  Dànen  enthauptet  and  spàter  heilig 
gesprochen  wurde.  Da  er  der  Schutzpatron  der  englischen  Kônige 
ivar,  so  bedeutet  la  terra  Saint  Aimon  England,  d.  h.  Bertran 
fordert  den  Richard  auf,  far  sich  die  Wurde  and  den  Titel  eines 
englischen  Kbnigs  zu  beanspruchen,  den  sein  verstorbener  Brader 
frûher  gehabt  hutte. 

49.  Eaimon  Gauceran  war  Herr  von  Pinos  m  Catalonien 
(heute  San  Pablo  de  Pinos);  weitere  Einzclheiten  aber  ihn  gibt 
die  Erlunterung.  Sein  Name  erscheint  in  einem  Friedensvertrage, 
wélcher  im  Februar  11S5  zwischen  Alfons  II  von  Aragon  und 
Baimund  rua  Toulouse  geschlossen  wurde  (Hist..  de  Langued. 
6,  111).  Sodcmn  wird  er  in  der  Biographie  Peire  Vidais  (s. 
Chabœneau,  Biogr.  des  Troub.  S.  65)  miter  den  Begleitern  des 
Kbnigs  Alfons  von  Aragon  aufgefûhrt.  Weitere  Urkunden,  die 
ihn  neunen,   gibt   Gesare  de  Lollis,  Stadj  di  fil.  roui.  Bd.  9,160. 

50.  espél  von  espelir  oder  espelre;  s.  Levy,  Supplément' 
Wôrterb.  3,254. 

52.  lieis  que  etc.  Die  Dame,  wélcher  Baimund  den  Hof 
machte,  war  Marquesa,  Tochter  ErmengaudsVII,  Grafen  von 

L'rgel,  Gemahlin  des  Ghuiraud  rua  Cabrera. 
fo  d'Urgel.     So  ist  wohl  mit  Ch.  zu  lesen,   verni  ma  a  nicht 

Fon  d'Urgel  schreiben    and  darwnter  eine  uns   unbekannte  Ort- 
schafi  verstehen  mil,  die  et  ira  der  Marquesa  als  Mitgift  zuerteilt 
worden   war,   wàhrend  ihr  Brader  Ermengaud  VIII  die  Graf- 

Romaniscbe  Bibl.    Bertran  von  Born.  12 
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sr/iiip  Urgel  erbte.  Th.  liestB&M  d' Urgel,  doch  wird  dies  von  Ch. mit  llfc/tt  becmstandet. 

53 — 54.  mo  Fraire.  Schon  Settegast  (.s1.  Vorrede)  S.  124 
hatte  vernwtet,  dass  fraire  der  Hcmdschrift  hier  wicht  dos  Appel- 
latirum  set,  soutient  einen  Verstecknamen  bezeichne,  dahsr  gross 
eu  schreiben  sei.  Aber  wàhrend  naeh  ihm  hier  eme  Dante  gemeint 
ist,  eeigt  naeh  Strotfshi  (a.  a.  0.31)  der  Zusate  de  Bergueda, 
tlass  tltirititter  der  bekauute  Tronbat/our  duilhem  de  Perguetlau 

::u  rerslelien  ist,  der  titra  ron  1160—1200  bli'thle  niul  tler  r:n 
Bertran  de  liant  m  italien  lieziehuugeu  gestanden  liai.   Leteterer 
sjiiell  tlalier  hier  auf  eiu  beiden  gemeinsames  Krlebuis  an.  doch 
ir/sseu  irir  nieht.  iras  fur  einen  Deintss  jener  fiir  uusereu  Dirhler 

erbeten,  noch,  an  tveîcher  Brucke  beide  eme  Zusammenkunft  ge- 
habt  hahen.  Den  Verstecknamen  Fraire  verwenden  auch  Paimbaut 

d'Aurcuga,  Peire  Vidal  und  Pons  de  Ghapditeîh. 
57.  Gauceran  Durtz  ist  fine  sans!  nieht  bebtunte  Persôn- 

liehlrit.  Naeh  Mi/à  y  Foutana/s  (a.  a.  0.  S.  102,  Anm.)  gab 
es  rirar  eine  Familie  Durch  (de  Urgio),  doch  ist  er  geueigt.  an 

ttnserer  Stelle  drutz  „  Karma  cher"  zu  lesen.  Moglicherweise  ist 
d'Urtz  zu  schreiben,  und  dunu  wdre  mit  A.  rie/leicht  an  Urt  im 
Arr.  Payonnc  oder  an  Urtg  y  Vilar  in  der  Diozese.  Urgel  zu 
denken. 

15. 

1.  charcol,  H.  cargollo,  sp.  pg.  fr.  caracol,  cat.  caragol, 
Wendéltreppe.  Der  Vers  /tedeutet  also:  ,,Sehr  Jieisst  es  mir  die 

Treppe  hinabsteigen".  Dasselbe  Biîd  renrendet  der  Dichter 
23, 17  sa.,  iudem  er  dus  Frriugen  ron  Tuchtigkeit  und  Khre  mit 
dem  Hiuaufkliminen  auf  eine  Treppe  oder  Leiter  rergleieht.  Ch. 
tri/1  destendre  statt  descendre  lesen,  iïbersetzt  carcol  mit  ..Kriegs- 

maseliine",  molt  m'es  mit  ,.je  suis  las  de";  Th.  //'est:  Greu  m'es 
descendre  charcol  E  sapehatz  que  no  m'es  bel  Quar  eu  assaut 
ni  cembel  No  vi  .  .  Aber  dièse  Lesart  kaun  naeh  dem  Stamm- 

bauin  tler  Jlandsehrifteu  nieht  die  ■ursprihigliclie  sein,  ist  r/elmehr 
als  eiu  wicht  g/ncJdicher  Yersuch  eines  Ahschreibers  anzuseheu, 
den  ehras  kithnen  Ausdruck  des  Dicliters  durch  einen  augeblieh 
■rerstdudlieheren  zu  ersetzen. 

8.  Molïerna,  heute  3Iouliherue,  im  Dep.  Maine-et-Loire, 
ist  eine  Herrschaft  in  Anjou.  ..Der  llerr  ron  Anjou"  ist  u/so 
Kônig  lleiurieh  II,  wàhrend  Éichard  Lôwenhere  bei  misèrent 
Dichter  a/s  llerr  ron  Niort  in  Poitou  (10,  7),  a/s  llerr  ron 
Poitou  (13,59)  oder  ron   Bordeaux  (14.20;  là.  11)  erscheint. 

17.  Berlais  de  Mosterol  dieut  hier  a/s  die  Pezeiehnuug  fur 
einen  unlerueîimungs-  und  Iriegslustigen  Manu.  Melirere  llurone 
Namens  Perlai  ron  Moutreuil  (jetzt  Montreuil-Pel/ay  im  Dep. 
Maine-et-Loire)  werden  in  den  Ghroniken  ah  entsehiossene  dm 
harludckige  (léguer  tler  euglischen  Herrschaft  genanut  (cgi. 
Andresen).     Hier  meiut  Pertrau  den  (iiraud  Perlai,   der  um  tlic 
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Mitte  des  12.  Jahrhunderts  sich  wiederholt  gegen  Gottfried  den 
Schonen  von  Anjou,  dot-  SchwiegersoJm  Heiwrichs  I  von  Englcmd, 
emport  hutte. 

18.  Guilhelms  de  Monmaurel  ist  ebenfaUs  ein  hriegeriseher 
Baron  uus  dem  Anfange  des  12.  Jahrhwnderts.  Er  war  Feldherr 
Wilhélms  VII,  Grafen  von  Poitiers,  der  aïs  Herzog  von  Aqyti- 
tanien  WilheJm  IX  Mess,  und  hutte  als  solcher  zahlreiche  Kâmpfe 
zu  bestelien.  Es  gibt  ein  Monmaurel,  modem  Montmareau  im 
lieutigen  Dep.  Charente  und  im  Dep.  Dordogne,  s.  zu  14,  34. 

22.  entra  la  freidor.  Des  Beimes  wegen  fehlt  dus  Flexions- 
zeichen;  ebenso  21,54;  25,5;  28;  35;  31,25;  37,3  und  4.  Die 
Lesurt  von  Th.  ve  a  la  freidor  ist  nicht  genugend  gestutzt. 

25 — 26.  Die  Verse  enthalten  eine  Bezeichmmg  des  Vizgrafen 
Baimund  II  von  Turenne.  Martel  war  der  Huuptort  der  Viz- 
grufschaft  (vgl.  14,  36);  Croissa,  jetzt  Oreysse,  liegt  dicht  dabei; 
das  Schloss  Mirandol  ebenfalls  nicht  weit  davon. 

33  sq.  Die  Strophe  5  ist  von  Ch.  in  einer  Ilnndscltrift 

entdeckt  -und  in  „Poésies  inédites  des  Troubadours  du  Périgord", 
Paris  1885,  S.  5  (uuch  Bev.  d.  I.  r.  25,235)  herausgegeben  worden. 
Auch  ubgedruclct  bei  Stengel,  La  première  partie  du  Chansonnier 
Bemart  Amoros,  Leipzig  1902,  S.  159. 

34.  Benauges.  So  vermutet  Th.  statt  des  unverstàndlichen 
Beirmes  der  Hs.  Joies  ist  eine  Landschaft  im  alten  Gebiete  von 
Bordeaux. 

35.  Conhac  ist  Cognac  im  lieutigen  Dep.  Charente-inférieure. 
Wie  Boissonnade  (a.  a,  0.  S.  294)  aus  einer  Urkunde  nachweist, 
liutte  Richard  nach  dem  Tode  des  Bourdon  von  Cognac  dessen 
Lcmd  cds  Vormund  von  dessen  nachgelussencr  Tochter  Amélie 
besetzt  und  hat  letztere  spâter  mit  seinem  naturlichen  Sohn  Philipp 
verheiratet.  —  Mirabel,  jetzt  Mirebeau,  liegt  in  Vienne. 

36.  Chartres  ist  nach  Ch.  icahrscheinlich  Chastres  bei  Cognac. 

—  Saint -Johan  wohl  dus  jetzige  Suint-  Jeun- d'Angely  im  Dep. 
Charente-inférieure. 

37.  Botenan  ist  die  provenzulisierte  Form  von  Boutavant, 
einem  im  Besitze  des  engîischen  Kônigs  befindlichcn  Schlosse  im 
Vexin  (jetzt  De}).  Oise). 

40.  Anspielang  auf  eine  uns  unbekunnt  gebliebeue  Vorlier- 
siujung  Merlins. 

42.  Catala.  Catalonien  bildete  cinen  Teil  der  Krone  von 

Aragon.  —  Urgel  gehôrte  damais  Ermengaud  VIII  (s.  zu  14,52), 
es  war  àber  ein  Lehn  der  Grafsehaft  Barcelona ,  welche  letztere 
ebenfalls  mit  Aragon  veremigt  war. 

44.  gran  scheint  des  Beimes  wegen  fur  gram  „traurig"  zu 
stehen  (s.zu3,8;  4,13);  ebenso  son  statt  som  in:  no  pot  dormir, 
quan  a  son  Mônch  von  Mont.  M),  71;  Dieus,  que  nasques  en 

Betlohen  Peire  d'Alv.  5,49;  temps  es  que  nos  partam  reimt  auf 
volgra  esser  avan  Bartsch,  DenkmcUer  55,  21;  Ch.  fasst  grau  als 
grandem  auf  und  behauptet,  es  kume  bfter  in  Verbvndung  mit 
Sac  cor. 

12* 
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45.  Alfons  II  war  selbsi  Dichter  u/nd  einer  der  eifrigsten 
Fortifier  der  provenealischen  DÂehikuMBt. 

47.  Die  in  dieser  /.elle  ausgesprochene  AnschuMigvmg  ent- 
hdlt  eine  Verlewmdwng. 

49.  Verwendimg  emes  im  Provemalischen  sein-  beliebten 
Sprichwortes.  Vgl.  Perets,  Altprovenz.  Sprichwôrter,  Uom.Forsch. 
3,441,  Stroiïski  a.  a.  0.  S.  81  eu  I,  51-  52.  Auch  im  Alt- 
framôsischen  kommt  es  vor,  e.  B.:  Tost  est  l'oil  la  ou  est  l'amur, 
Le  dei  la  ou  l'en  sent  dolnr  Ipomedon  v.  799—800.  Die  Italiener 
sagen  noch  heute:  La  lingua  batte  dove  il  dente  duole. 

50.  cela.  Mon  weiss  nicht,  ob  der  Dichter  hier  die  Muent 
von  Montagnac  oder  eine  andere  Dame  meint. 

57.  terzol,  nfr.  tiercelet,  ist  dus  abgeriehtete  Mannchen  der 
Jagdvôgel,  besonders  der  Habichte  u/nd  der  Sperber.  Der  Name 
stammt  daher,  dass  dièse  um  ein  Drittel  klemer  sind  «ls  die  ent- 
sprechenden  Weibchen. 

60.  Tristan  ist  der  Versteckname  fur  eine  Dame,  die  nach 
v.  67  vermutlich  m  Poitou  lebte,  also  wohl  nicht,  trie  Th.  meint, 
Frcm  Tibor  von  Montausier,  da  deren  datte  in  Saintonge  an- 
sàssig  war.  Denselben  Verstecknamen  verwenden  Bemart  von 
Ventadorn  u/nd  Withëlm  von  Berguedan. 

64.  Palerna  ist  die  gewôhmiche  prov.  Form  des  Namens 
der  Stadt  Palermo  auf  Sizilien;  afr.  Palerne,  doch  macht  Sch.-G. 
darauf  aufmerksam,  dass  m  v.  22  des  eweiten  Briefes  von 
liaiinbaut  de  Vaqueûras  aile  vier  Handschrifteu  die  Form 
Palerma  aufweisen. 

70.  cinc  und  terna  sind  Ausdrucke  des  Lotteriespiels;  jenes 

ist  ein  hôchst  gûnstiger,  dièses  ein  màssiger  Treff'er,  vgl.  quan 
falho'l  prestador,  Non  pot  far  V  ni  VI  terna  Aimerie  de  Peguih. 
32, 16;  de  na  Cuniça  sai  Que  ilh  fetz  ogan  tal  terna  Per  qu'ilb perdet  vita  eterna  Uc  de  St.  Cire  28,  5. 

16. 

Erlauterung. 

I.  Quan  en  Bertrans  ac  fach.  Vber  die  Unrichtigkeit  dieser 
Datierwng  s.  Lebensbeschreibuna  S.  34 — 5. 

5.  engolmesa.  In  den  Hss.  steht  dengohnesa  und  dango- 
lerma. 

10.  lo  sor  Guérie.  Vber  diesen  s.  zu  17, 29.  Die  Al>- 
sehreiber,  irelvhe  tlie  Ansjiiehnai  nicht  rerstamh'ii,  maehten  daratts 
de-l  cor  Enric  und  lo  cont'  Henric. 

10.   Raol  de.    Die  llss.  haben  Iîaols  (del). 

II.  que  la  patz  si  i'ezes.  Fin  seltr  frïthes  lleispiel  fur  den 
Gebrauch  der  reflexiven  Konstruktion  im  8ùme  der  passive*, 

Einige  weitere  sind:  Nulla  res  no-s  pot  fax  d'espiga .  . .  Ni  <lc 
trinha  .  .  .  Que  jan  degues  portar  enveia  Aquel  que  nienor  part 

n'avia  A  cel  que  plus  ne  lai  vezia  Flamenca   ~>ll    22',  gee  usai 
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tôt  a  randa  Volers  d'amie  no- s  fai  ni  no  s  garanda  Guir.  de 
Bornelh  (éd.  Kolsen)  57, 10;  Aparelhatz  vos  tôt  ades;  D'una  don- 
zella  covinen  Si  deu  far  lo  maridamen  L'esposalizi  de  N.  D. 
v.  118  (Rom.  11,502).  Im  Franzôsischen  trat  nach  Homing 
(Roman.  Stud.  4,  255)  dièse  Veriveudung  erst  im  14.  Jahrhundert 
auf,  doch  flnden  sich  einzelne  Beispiele  schon  frûher,  so:  Vous 

que  les  terres  d'Espagne  conoisiés,  Savés  ou  [ci]  soit  terre  ne 
castiaus  ne  cités  Ou  se  poust  vitaille  prendre  tant  que  aisiés  En 

fust  l'ost?  Prise  de  Pamp.  4146;  se  je  deineur,  je  n'i  voy  point de  péril  que  mes  royames  se  perde  Joinv.  436. 
11.  guerra  felùt  in  den  Hss.,  man  kônntc  auch  guerreiar 

ergdnzen. 
19.  no  feJdt  in  den  Hss.,  mnss  aber  eingefugt  icerden,  da 

nach  dem  Gedichte  17  (v.  26 — 28)  und  nach  der  Erlduterung 
dazu  die  Champagner  durch  englisches  Géld  dazu  gebracht  worden 
waren,  nicht  icieder  an  dem  Kampfe  auf  Seiten  der  Franzosen 
Teil  su  nehmen. 

29.  en  la  marcha  de  Torena  e  de  Beiriu.  Uber  diesen 
neuen  Irrtum  s.  Lebensbeschr.  S.  34 — 5. 

37.   vei  la  elesta.    Die  Hss.  haben  vez  la  estât. 

Gedicht. 

2.  elesta  isi  das  substantivierte  starke  Part.  Pràt.  von  elegir 

(*elexita).  Die  Bedeutung  „Ankundigung"  entspricht  der  von 
eslire  ,,entnehmen,  erhennen"  in  SteUen:  voie  30,51. 

13.  Doais.  Douai  ist,  voie  Cambrai,  eine  Stadt  m  dem 
franzôsischen  Fîandern.  Der  Dichter  erkldrt,  er  lourde  sich  durch 
einen  sichrren  Besitz  nicht  bestimmoi  lassen,  seincn  Anspruch 
auf  Erweiterung  desselben  aufzugeben. 

17.  dolenta.  Sterribeck,  Vnrichtige  Wortaufstelluugen  in 
Raynouards  Lexique  Roman,  Diss.  Berlin  1887,  Thèse  3  schldgt 
cor,  manenta  zu  les^n  (vgl.  v.  24),  doch  voira  dièse  Lesart  uuter 
6  Hss.  nur  von  einer,  und  zwar  weniger  guten,  gestiïtzt. 

21.  senher  de  Roais.  An  Edessa,  iras  Eoais  sonst  bedeutet 
(z.  B.  21,26  und  34,23),  kann  hier  nicht  gedacht  icerden.  Nach 

('h.  gab  es  auch  in  Euglaud  eine  Stadt  dièses  NamenSj  soclass 
der  Dichter  hier  von  Richard  Lowenherz  sprdehe.  Ans  den 

Strophen  4  —  6  geht  jedoch  hervor,  dass  an  unserer  Stelle  un- 
sweifelhaft  von  Philipp  August  die  Rede  ist.  Nacli  Th.  handelt 
es  sich  vieUeicht  um  Rouy  in  IsHe-de-France  (Dep.  Aisne),  nach 
A.  um  Roaix  bei  Vaison  im  Dep.  Vaucluse.  Sch.-G.  denkt  an 
,!ns  heutige  U<>nh<tii  (Dep.  Nord),  dâs  schon  im  9.  Jahrhundert 

existiert  habe.  Er  fûgt  hinzu:  „Ch.'s  Behauptwng,  auch  in  Eng- 
luuil  habe  es  ein  Roais  gegében,  ist  nicht  richtig;  bei  Jordan 
Bonel  (Appel,  Prov.  In  aita  S.  176)  gehôrt  Ynglaterra  nicht  zu 

Roais,  sondem  zu  remaner,  und  Roais  ist  Edessa". 
26.  Roam  ist  die  Hauptstadt  der  Xormandie,jetzt  Rouen.  — 

Sais,  ein  ebenfalls  in  jenem  Latule  gelegenes   Stâdtchen, 
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jetet  (Dep.  Orne)',  m  der  CTwon.  des  Ducs  de  Norw.  v. 15096  erscheini  es  als  Sois  und  v.  22571  ah  Ses. 
27.    membres  li  s.  eu  10,  79. 
37.  questa  ist  die  Steuer,  welche  die  Bauern  ihrem  Lehns- 

herrn  entrichteten;  hier  im  aUgememen  Svnne  gebraweht. 
38.  Gisortz  ist  die  normammiséhe  Stadt  Gisors,  m  dem 

heutigen  Dep.  Eure.    Vgl.  Lebensbeschreibung  S.  32. 
40.  pais  ist  die  franzôsische  Form  stati  patz,  ebenso  v.  50; 

vgl.  poissan  9,  36;  21,  50  und  enemi  20,  23. 
51.  que-l  bos  boni  de  Tarantais.  Dièse  Worte  urrdeu  in 

der  Erlautertmg  umschrieben  durch  ,,qu'us  mongues".  Mit  Taran- 
tais (die  meisten  Hss.  lesen  Talantaise)  ist  daher  tcohl  zireifeh- 

ohne  das  Kloster  und  sugleich  Erzbistum  Tarantaise  im  aiten 
Kônigreiche  Arelat,  sûdUen  vom  Genfer  See,  heute  Moûtiers-en 
Tarentaise  m  Sa/ooyen,  gemeint. 

53.  us  de-ls  Algais.  Nach  der  Erlautertmg  waren  die 
Algais  vier  Brader,  die  als  liïïhue  Bduber  beri'thmt  waren.  Der englische  Kônig  Johann  ohm  Land  machte  sogar  einen  Martin 
Algais  zum  SeneséhaU  in  der  Gascogne;  schliesslich  endigte  der- 
selbe  jedoch  am  Gaigen.  Auch  andere  Dichter  erivdhnen  dièse 
Bàuberfamûie  (Pauli,  Gesch.  von  England  111,476;  P.Meyer, 
Croisade  contre  les  Albigeois  II,  109  und  522). 

17. 
Erlâuterung. 

8.  Sevra.  Die  Hss.  schreiben  fdlschlich  Gaura,  Caura; 

in  Z.  1~>  liât  die  eine  Hs.  das  richtige. 13.  e.    lu  den  Hss.  sleht  que,  qui. 
14.  fos.    Era,  mie  die  Hss.  lesen,  triirde  eiu  grammai 

Felder  sein. 
34.  los  fehlt  in  der  einen  Ils.,  die  a/ndem  haben  li,  vgl. 

jedoch  Erlduterung  eu  14  Z.  31  und  zn  V  Z.  24. 
49.    e  fehlt  in  den  Hss. 
55.  feiron  jurar.  Die  meisten  Hss.  lesen  foron  jurât;  eine 

hat:  fo  jurada  la  patz  d'amdos  lo[s|  reis. 
72.  a-ls  baros  enoia.  Die  Lesart  der  Hss.  ist:  li  baron 

son  irat. 

Gedicht. 

7.    que  fai  a  conquesa  8.  Amn.  bu  14,41. 
10.  CLuc  duchatz.  Die  5  Herxogtùmer  der  fraingôsisàhen 

Krone  sind  Francien,  Normandie,  B  un/ und,  Bretagne  und  Agut- 
tuiiien. 

11.  son  a  dire  li  trei.  Dire  bedeutet  hier  „aU  fefdeud .  ait 

mangétkaft  beseichnen",  daher  es  a  dire  ..es  fehlt-,  soôfter:  mont 
valetz  pauc,  puois  lo  niielbs  n'es  a  dire  Pons  de  Çapd.  7,30;  ieu 
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fora  gais,  s'a  dire  fos  razos  ib.  27,  49;  rnerces  n'es  a  dire  (se.  bei 
der  Dame)  Aimeric  de  Peg.  20,14.  Namentlich  mit  der  Négation: 
Sa  gran  beutat,  don  res  non  es  a  dire  Peire  Vid.  33, 17  ;  amies 
cabaios,  Tais  don  res  a  dir  non  fos  Elias  de  Bar j  ois  5, 11;  tan 

etz  valens  .  .  que  non  es  a  dire  Negus  bos  aips  qu'oui  puosc'  en 
domn'  eslire  Pons  de  Capd.  23,  G;  Ane  nulba  res  no  fo  a  dir 
Que  ries  bom  a  nianjar  désir  Jaufre  54a  und  172b  (iveitere  Bei- 
spiele  s.  P.  Meyer,  Croisade  contre  les  Albigeois  Gloss.  uuter 
dire  und  Sch.-G.,  Ztschr.  12, 274).  Seltener  steht  que  vor  dem 
Inf.  :  Un  an  lo  tenc,  que  re  non  ac  que  dir  Daurel  1598.  Die- 
selbe  Wendung  im  Franzôsischeu  bis  zum  17.  Jalirhundert ,  vgl. 
G.  Paris,  S.  Alexis  184  und  Ztschr.  36,  748.  —  Die  drei  damais 

fehlenden  Herzogt'àmer  sind  Normandie,  Bretagne,  Aquitanien. 13.    Caercis,  lut.  Cadurcinum,  ist  die  Grafschaft  Quercy. 
16.  grei.  Gfreiar  heisst  1.  lastig  sein,  schiver  fallen,  z.  B.: 

ja  non  es,  si  tôt  mi  greia,  Que  enqueras  placb  no'lb  man  Bern. 
de  Vent.  29,49;  2.  gef alleu,  z.  B.:  la  bêla  don  mi  greia  que  no -m 
puosc  partir  de-l  sieu  servir  Gauc.  Faid.  34,  71;  3.  gewàhren, 
z.  B.  l'espers  que-lb  prec  que- m  grei  Arn.  Dan.  13,27;  letztere 
Bedeutung  dïirfte  an  unserer  Steïle  zutreffend  sein. 

18.  Essaudu,  lat.  Auxellodunum ,  jetzt  Issoudun,  ist  eine 
Stadt  in  Berry  (Dep.  Indre);  dieselbe  ivar,  icie  wir  auf  S.  33 
geselien,  von  Philipp  August  schon  vor  Ablauf  des  Waffen- 
stilhtandes  genommen  worden,  und  ivir  wissen  nichts  von  einer 
Rùckerobenmg  derselben  durch  Kôuig  Heinriclt,,  sodass  hier  ein 
Irrtum  des  Dichters  vorzuliegen  scheint. 

20.    cujes  s.  zu  10,  79. 
24 — 28.     S.  die  Erlàuterung. 
27.  d'esterlis  foro'lb  primier  conrei  etc.  Wie  ans  der  Er- 

lauterwng  herconjelit,  hotte  Richard  die  Champagner  bestochen, 
sodass  sie  nicht  zur  Schlacht  mit  ausruckten.  Daraus  ergibt 
sich  die  Bedeidung  von  conrei,  welches  Verbalsubstantiv  zu  conrear 

„zurechtmaclien ,  zurichtenu  ist.  Nicht  ivaren  es  die  Eiuwohner 
(d.  h.  Krieger)  aus  Anjou  oder  Maine,  also  Richards  Heer,  ivas 
ihr  champagnisches  Kriegsvolk  besiegt  hat,  vielmehr  tvar  es  das 
was  die  Sterlinge  gleich  zu  Anfang  liergerichtet,  fertig  gebracht, 

geleistcf  hatten.  Man  kann  correi  daher  etwa  mit  „Leistung" 
wiedergeben.    Icli  hatte  friïher  etwas  frei  „Wirkungu  gesagt. 

29.  Lo  sors  Guéries  etc.  Die  ersten  4  Zeilen  dieser  Strophe 
enlhalteti,  wie  auch  dir  Eiiuuteruny  hervorhebt,  eine  Anspneluug 
auf  das  franz.  Ej>os  Raoïd  de  Cambrai.  Guerri,  der  Onkel  des 

lielden,  f'ulirt  dort  den  Beinamen  sor  „blondu,  der  also  unver- 
ândert  herûbergenommen  ist  (prov.  saur).  Wie  jedoch  P.  Meyer 
in  semer  Auxgabe  dieser  chanson  de  geste  S.  XEVI1I  brmerkt, 
scJieint  dem  Dichter  eine  etwas  andere  Version,  als  die  uns  iïber- 
lieferie  vorgétegen  :.u  haben,  du  der  von  Bertran  dem  Guerri  vn 
(h'n  Mund  gelegte  Gedanke  nicht  gam  so  von  jenem  dort  aus- 
gesprochen  icird.  In  v.2170s%.  rat  er  nàmlich  seinem  Neffeu, 
die   ihm    von   den   Sohnen   Ilcrbcrts  gemachten    Vorschlàge   un- 
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tunehmen,  imd  erst  als  ilm  Raoul  deswegen  einen  Feigling  nennt, 
weisi  er  <lif  Boten  schroff  àb  vmd  erTddrt,  der  Krieg  werde  fort- 
gesetzt  werden.  Als  dagegen  ein  anderer  Abgesandter  mit  neuen 
Anerbietumgen  erscheint,  vmd  Raoul  dies  Mal  geneigi  ist,  da/rauj 
eimugéhen,  erinuert  Gruerri  semen  Neffen  an  den  von  Hun  ge- 
brauchten  Ausdruck  vmd  ir/ll  nichts  von  einer  Verhcmdhmg  voissen 
(v.  2299  sa.). 

33.  lo  senhor  d'Orlei  bedeutet  Philipp  August,  da  Orlei  wohl 
des  Reimes  wegen  fur  afr.  Orliens,  jetst  Orléans,  steht. 

39.   Francei  s.  zu  3,  8. 

42.  gresa,  eigentlich  „Sandu  (vgl.  Diez,  Wb.  II,  330),  hier 
,,Sand/plat8,  Schlachtfeld". 

44.  Crespi  e^lValei  heisst  noch  heute  Crespy-en-Valois  vmd 
ist  eine  Stadt  im  Dep.  Oise. 

45.  Isembart.  Dieser  Name  hommt  bei  Bertran  noch  an 
einer  andem  Stelle  vor  (20,  50),  doch  wissen  voir  nichts  von  der 
Pcrsôidiehkeit,  die  denselben  trug. 

18. 

1.  Notre  senher  ist  Richard  Lôwenherz.  Th.  glaubt,  es 
sei  Christus  gemeint,  doch  widersprechen  dem  die  ZeUen  3,  4 
vmd  10. 

el  mezeis.  liber  die  Hiiuufugung  des  Prou.  pers.  vgl  von 
Elsner,  Das  Personalpron.  im  Altprov.  S.  10 — 11. 

4.  si  te  fort  per  grevatz.  Der  Nom.  nach  einer  Prdp. 
erjdàrt  sich  durch  eine  Konstritldion  nach  dem  Sinn;  ein  andres 
lîeispiel  bei  Bertran:  qui  a  drutz  si  depeis  29,  6.  Hiermit  sind 
:u  vergleichen  Wendungen  voie:  Uilb  que  si  fan  conoissedor  28,  21 
h.  a.  Dieser  Gebrauch  des  Nom.  statt  des  Akk.  wird  schon  von 
dem  provenzalischen  Grammcvtiker  Raimon  Vidal  hervorgehoben: 
qui  volia  dir,  „ieu  mi  fas  gai"  o  „ieu  mi  teng  per  pagat"  .  . . 
et  dis  hom  ben  „ieu  me  fas  gais"  o  „ieu  mi  tenc  per  pagatz" 
(éd.  Stengel,  S.  78,2sq.). 

5.  el  reis.  Guida  von  Lusignan,  Kbnig  von  Jérusalem, 
voar   am  à.  Jidi  118?  in   der  Schlacht  am  See  Tiberias  samt  dem 

gen  Kreuœe  von  Saladi/n  gefangen  genotnmen  iranien. 
8.  lo  saintz  fuocs  i  deissen.  Nach  dem  Glauben  der  Zeit 

vourden  uni  Ostersonnabende  die  Kereen  uuf  dem  heUigen  Grabe 
durch  ein  von  oben  herabkommendes,  gôtUiches  Feuer  entsundet. 

9.  so.  Ch.  môchte  lieber  s'o  schreibeu,  was  uiizieeij'elliaft 
ebenfalls  richtig  ist.  Sc/t.-G.  bemerJct  eu  diesem  Verse:  „Doch  wohl 
als  Frage  zu  fassen,  wenngleich  auch  das  noch  nielit  vott  be- 

friedigt".  Der  Simm  ist  doeh  wohl:  „Wvr  aile  glauben  l'est  an  dus 
Wunaer,  weshcdb  der  sich  Jceme  Garait  uutut,  der  dies  fur  U'ahr- 
heit  hatt". 10.  es  coms  e  ducs  e  sera  reis.  Richard,  der  mutmassliche 
Nachfolger  aufdem  englischen  Kônigsthron,  voar  Grafvon  Poitiers, 
sourie  ttereog  von  Aquitcmien. 
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11.  pretz.  Zu  bemerken  ist,  dass  das  Wort  pretz  auch  in 
allen  folgenden  Zeûen  dieser  Strophe  vorJcommt;  vgl.  zu  9, 1. 

21.  Charles  ist  Karl  der  Grosse,  der  Ahne  Philipps,  der 
diesem  mehrfach  von  unserem  Dichter  gegeuiïbergestellt  wird; 
s.  zu  5,  41. 

22.  Hier  bricht  das  Gedicht  in  den  Handscliriften ,  die  es 
mis  uberîiefern,  ab. 

19. 

5.  pom.  Die  Zelte  endeten  oben  mit  einem,  meist  vergoldeten, 

Knauf,  vgl.  e  en  cascu  (se.  trap)  ac  pom  d'aur  Ross.  114;  N'i 
remas  pavellons  tenduz  ne  trau  Ne  ponz  d'aur  cuit  d'Arraibe  ne 
de  cristau  -Ross.  (0)  927;  i  ac  plus  de  cinq  cens  (se.  Zelte);  Las 

aiglas  son  e-ls  poms  dauratz  Flamenca  208. 
8.  gesta.  Eine  Entlehmmg  ans  dem  franzôsischen  Aus- 

druek  chanson  de  geste  ;  ebenso  :  No  sabs  ges  de  la  gran  gesta  de 
Carlo  Guir.  de  Cabreira  Ensenhamen  v.  36. 

12.  un  dat  mi  plomba.  Wenn  man  in  einen  Wùrfel  Blei 
einldsst,  so  fàllt  er  meistens,  wenn  nicht  immer,  auf  eine  be- 
stimmte  Seite,  ist  also  zum  Betrùgen  geeignet.  Dasselbe  Bild 
voira  auch  von  anderen  provenzdlischen  Dichtern  verwandt:  Ben 

es  fols  qui  si  fia  De  sos  datz  Qu'a  plombatz  Marcabr.  24  a,  28; 
Ab  us  datz  menutz  plombatz  Nos  a  trichatz  malvestatz  Peire 

Vid.  48,  41;  Ses  fais'  amor  cujei  viure,  Mas  be  vei  qu'un  dat  mi 
plomba  Aniaut  Dan.  11, 26. 

13.  Lizinha,  jetzt  Lusignan,  ivar  eine  Baronie  in  Poitou 
(Dep.  Vienne).  —  Rancoin,  lieute  Rançon,  eine  solche  in  Limousin 
(Dep.  Haute-Vienne). 

17.  ars  una  barga  etc.  Gisors  liegt  an  dem  Flusse  Epte, 
der  zugïeich  die  Grenze  zwischen  der  Normandie  uud  Frankreich 
bildetc. 

19.  parc.  Wie  A.  Jtervorhebt,  liât  Bertran  hier  den  Wild- 
ga/rten  bei  Rouen  im  Auge,  der  beriïhmt  war,  daher  in  mehreren 
von  ihm   anaefuhrten  Chroniken   und  DenJcmdlern  erwdhnt  tvird. 

21.  brieu  ses  colom.  Die  Tauben  wu/rden  schon  fr'ùh  <ds 
Brii'fboten  verwandt,  zuerst  im  Orient,  vgl.  Joinville  163;  Prise 
de  Damiette  306. 

23.  de  ls  mielhs.  So  in  DJK,  wdhretul  A  de*l,  F  lo 
Uest  (die  iïbrigen  de  sos  melhors  parens  oder  dhnlich).  Levy 
(W.  B.  5, 170  sq.)  belegt  melhs  mbstantivisch  nur  in  der  Bedeuiung 

,jl<r  besite  Teîl,  die  Élite",  dav/n  auch  in  Bezug  auf  eine  Person, 
aber  nur  im  Singular.  Im  Altfranzôsischeii  kommt  li  mielz  aber 

auch  im  Plural  vor  =  „die  Besten",  z.  B.  des  mielz  e  des  peiurs 
Roi.  1822,  weitere  Beispiele  bringt  Th.  Mùller  in  der  Anm.  zu  der 
Stélle  und  W.  Foerster  zu  (lu  r.  as  drus  esp.  v.  11349.  Da  sich 
d/cs  bei  uns  also  in  â/rei  guten  Handsehriften  fmdet,  so  liegt 
hein  Grand  vor,  .:u  àndern.  Die  aUerdmgs  auffàïïige  Bedeutungs- 
verdnderuug  erklàrt  sich  daraus,  dass,  une  erwdhnt,  lo  mielhs  auch 
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von  einer  eingelnen  Persan  gebrauéhi  uwrâe,  g.  B.  totz  lo  mielhs 
cru  de  sos  parens  usw.,  auch  von  einer  Frati,  g.  B.  lo  mielhs  de 

tôt  quant  es  M'auci  u.  a.  (s.  Levy).  Nach  dieser  Verwendung 
konnte  leicht,  trie  m  AUfrane.,  der  l'iur.  li  mielhs  mit  der  Be- 
deutung  „die  Besten"  gébildet  werden\  vgl.  zu  30,37. 

24.  Polha  e  Sansonha  sind  Apulien  und  Sachsen.  Dus  n 
in  letmterem  Namen  erklart  sich  nach  A.  vermutlich  durch  Ein- 
fluss  des  Namens  Scmson. 

27.  Caortz,  dus  heutige  ('«hors,  war  die  Hauptstadt  von 
Quercy  (Dep.  Lot).  —  Cajarc  ist  em  Schloss  in  derselben  Cfraf- 
schaft  am  Lot. 

29.  Chinom  icur  ein  festes  Schloss  Heinrichs  II  in  der 
Touraine,  m  welchem  derselbe  einen  grossen  Schatz  aufbewahrte. 
Heute  ist  Ckmon  eme  Même  Siadt  im  Dep.  Indre-et-Loire. 

40.  hissesta.  Bissestar  von  bissextus,  urspriinglich  „Schalt- 
tagu,  dann  „Ungluc/cstag",  ja  im  Mittellatein  bedeutete  es  geradezv. 
„UnglucJc".  Genou  dieselben  Bedeutungen  hat  das  afr.  biseste, 
Désiste,  bissestre  (s.  Godefrog).  Noch  Molière  verwendet  es  ein- 
mul:  Il  nous  va  l'aire  encore  quelque  nouveau  bissêtre  Etourdi 
5,  7.  (S.,  Ch.  und  A.).  Dalier  bissestar  „im  Ungliick  sein0  (nach 
S.  Jtinausgeschoben  irerden"). 

42.  ïrainac,  jetzt  Treignac  m  Limousin,  Dep.  Correze.  In 
einer  von  Th.  S.  159  mitgeteiltot,  Urhunde  des  Klosters  Dalon 
vom  8.  Januar  1197  erscheint  Bertran  von  Boni,  dumah  schon 
Moud),  in  dieser  Stadt  (Trahinac)  als  Zeuge  fur  ri  ne  dem  ■  Kloster 
zugewendete  Schenlauiq.  —  Wer  der  daselbst  befindliche  Botgier 
ist,  zu  dem  unser  Dichter  seinen  Spielmann  schickt,  ivissen 
voir  nicht. 

44.  „omba"  ni  „om"  ni  „esta",  d.  h.  Beimworte  mit  diesen 
Endungen.  Tobler  fiïlirt  zum  Vergleich  folgende  altfrun-.  Stette 
an:  Et  prist  a  dire  isnelepas:  „Dixit  dominus  domino  meo",  Mais 
ge  ne  vos  puis  pas  en  o  Trover  ici  consonancie. 

20. 

3.  Messers  ist  ein  Lehnwort  nus  dem  IteiHemsehen  (messere); 
die  Provenzalen  verwenden  es,  werm  es  sich  uni  Itaiiener  handelt, 

ôfter,  z.  B.  Di  mVl  pro  marques  messier  Oolrat  l'eire  lîuim.  <ie 
Toi.  16,47,  wo  von  dem  Marhrrafen  Konrad  von  Auramala  die 
Mede  ist.  Ebenso  auch  in  den  Biographien  mehrerer  Troubadours; 
Raimbautz  de  Vaqueiras  .  .  anet  se  a  Monferrat  a  messier  lo 
marques  Bonifaci;  messier  lo  marques  de  Monferrat  lo  (se. 
Gaucelm  Faidit)  mes  en  aver;  Peire  de  la  Mula  estet  en  IVinioiit 
ab  miser  n'Ot  de-l  Oarret.  Peire  Vidal  cruihlt:  Par  so  m'an 
Lombart  conques,  l'os  m'apelet  car  messier  /'.  Vid.  17,  18.  In 
derselben  Weise  voird  dus  einfache  sier  gebraucht. 

4.  Sur  s.  zu  12,  15. 
8.   Senher  Conratz   bildei  den  Anfang  der  Strophe*   ! 
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ébenso  Rassa  in  «Tien  Strophen  des  Liedes  27  (s.  zu  9, 1),  womit 

das  beruhmte  R'ùgelied  des  Guilhcm  Wigueira  (Nr.  2)  zu  ver- 
gleichen  ist,  in  dessen  sdmtHehen  Strophen,  und  zwar  fast  immer 

als  erstes  Wort,  „Roma"  vorkommt 
23.  enemi,  d.  h.  gleich  der  franzôsischen  For  ni,  steht  des 

Reimes  wegen  statt  enemic;  ébenso  v.  37  di  statt  die.  Méhrfach 
geschieht  dies  auch  vor  dem  Flexions-s,  so  Frederis  23,49; 
Aenris  23,51;  totz  sos  enemis  Raim.  de  Vaq.  11, 1-1;  si  era  entre 
sos  enemis,  No  dirian  Guil.  de  Cab.7,13;  tan  sui  mos  enemis 

Peire  Milon  1,36;  pane  mi  valra,  s'ien  sni  fols  ni  enis  ib.  1,21. 
namentlich  bei  amis,  obwolû  Raimon  Vidal  (éd.  Stengel  S.  87) 
dies  ausdrùcldich  als  fehîerhaft  bezeichnet.  Beispiele:  Philippson, 
Mônch  v.  Mont,  zu  12,  36  nnd  Bartsch,  ZtscJir.  f.  rom.  Phil. 
2,  136.  Wiet  die  Formen  enemi  und  di  beweisen,  ist  in  den 
andmi  das  auslautende  c  nicJit  wegen  des  Flexions-s  weggefallen; 
voir  haben  in  den  Formen  ohne  c  vielnwlir  analogische  nach 
amia,  enemia,  dia  (dicam)  u.  a.  zu  sehen,  in  denen  das  intervokale 
c  weggefallen  ist,  was  jedoch  vur  nach  i  geschieht.  Daher  fehlt 
ein  auslautendes  c  vor  s  nie  hinter  einem  auderen  Vofod,  also  nie 
in  lacs,  precs,  focs,  sâucs  u.  a.  Ebensoicenig  fàïlt  ein  anderer 
auslautender  Konsonant  vor  dem  Flexions-s  weg,  also  nie  in 
caps,  gaps,  lops,  colps  u.  a.    Vgl.  Anm.  zu  III,  10. 

28.  Tobler  schlàgt  vor,  zu  lesen:  Enduratz  fam  e  set  et 
ilh  estan. 

42.  l'Arbre  Sec  ist  ein  im  Mittelalter  hâufig  erwahnter 
Baum,  ivelcher  nach  der  Sage  seit  der  Frscltaff'ung  der  Welt  da, 
ist,  bei  Christi  Tode  vertrochiete  und  ivieder  gr'ànen  wird,  sobald 
ein  abendldudischer  Fùrst  das  heilige  Land  erobern  tvird.  Als 
sein  Standort  wird  teils  Paldstina,  teits  Persicn,  teils  der  àusserste 

Norden,  nàmlieh  das  legendarische  „irdischr  Parodies"  angegeben, 
vgl.  Scheler,  Bqstars  de  Buillon,  Anm.  zu  v.  209. 

43 — 52.    Vber  dtese  Verse  s.  zu  36, 15. 
50.   Isembart,  s.  zu  17,  45. 
Troia.  Da  die  mit  Isembart  bezeichnete  Personlichkeii  in 

Artois  lebte,  so  muss  mit  Troia  die  Stadt  Troyes  in  der  Cham- 
pagne gemeint  sein,  die  zwiscJien  Artois  un-l  Limousin  liegt. 

54.  Branditz  ist  Brindisi  in  Italien,  das  alte  Brundusium, 
das  im  Mittelalter  als  Hafenort  wohl  bekannt  ivar,  z.  B.:  De 

Brandiz  a  Duraz  passent  as  naus  Ross.  (0)  134;  los  camis  e-ls 
portz  De  Brandis  tro  a-l  bratz  Saint  Jortz  Raimb.  de  Vaq. 
24,  72;  im  Roman  du  Châtelain  de  Coucy  begràbt  Gobert  seinen 
Herm  in  Br ondes  u.  a. 

56.  no  t'enoia.  Cit.  macht  mit  Recht  darauf  aufmerksam, 
dass  dièse  Konstruktion  vmgewôhnlich  ist.  In  der  Tôt  verwendet 
das  Prffcensalische  statt  des  vernemten  Imjperativs  entweder  den 

Konjunktiv, ,:.  B.:  8,  15;  24,  l'<  ;  sonst:  net  pes  Peire  Rogier  4.  47; 
ja  no-m  laissetz  a-l  desirier  ancir  Raim.  de  Mir.  13,15;  Srm 
dizetz:  vai  o  non  ans  ib.  13,35  u.  a.  Oder  dru  Infinitiv:  Don, 

non  laissar  L'orguel  Maurin  et  Aigar  1215;  tu,  chansos,  vai  t'en, 
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Ncrt  tarzar  m'en  G  nue.  Faid.  12,  53;  „viiolh  m'en  partir"  — 
„no  far"  Peire  Iioq.  4,50.  Oder  dus  Futunim:  Vos  lai  non  iretz 
mia,  ditz  Bos  lo  bar  Boss.  3442.  Auch  werden  Umsch/reibunqen 

verwandt,  :.  ]'>.:  no  vos  cal  desesperar  Marcabr.  1,33.  Der  lm~ 
perativ  mit  der  Négation  schemt  erst  sehr  sjpàt  gebràuchlich  ge- 
iranien  eu  sein.  So  liest  bei  Amant  Daniel  3  (JLV1  bei  Canelto), 
80  statt  „E  tu  no  far  falha"  die  Hs.  V  „tu  non  faifola";  ébenso 
ire/st  itn  Breviari  d'Amor,  wo  die  oben  ans  Peire  Bogier  an- 
gefuhrte  StéUe  (4,50)  gitiert  wird,  die  Ils.  des  British  Muséums, 
Meg.  19  Cl  (Mahn,  Ged.  1,215)  „no  fay"  statt  „no  far"  auf. 
Vas  Altfranz.  venrendet  den  Jmperat.  auch  mit  der  Négation, 
daher  ist  es  tcoîd  auf  fransôsischen  Einfl/uss  zurùcliziifùhren,  dass 
in  der  Oxforder  Ifs.  des  Girart  de  Bossillon  dièse  Konstruldiou 
einige  Maie  vorkommt;  es  ist  jedocli  bemerkenswert,  dass  die 
remet  provenzalische  Version  P  an  diesen  Stellen  stets  den  Kon- 
juuktiv  einfùhrt:  E  ne  laisat  vos  giens  por  aucaison  0  405S,  E 
no  laissetz  .  .  P  33S8:  E  non  dotaz  vos  mige  de  mespreson  0 
4061  (P  wiederholt  hier  den  Vers  3388);  Mais  non  quidaz  vos 

mige  que-l  reis  l'oblit  0  4385,  Mas  no  cuietz  vos  miga  .  . 
P  3708.  So  muss  nain  also  auneJnnen,  dass  unser  DieJiter  hier 
dem  Beim  su  Liebe  dièse  fur  dus  Provenzalische  auffàllige  Kon- 
struktiun  verwandt  liât. 

57.  valh.  Th.  schreibt  gegen  sdmtliche  Hss.  val,  also  die 
3.  Persan ,  wodurch  die  Sicile  unverstdndlicJi  wird.  Ebenso  ist 

in  v.  48  die  Vencandlnng  van  E"lh  in  Eirlh,  dos  st'cJi  in  freiner 
Hs.  findet,   vmzulà'ssig,  da  e  hier  icic  oft  den  Nachsate  emteitet. 

21. 

3.  mi  près  en  dois.  Prendre  en  dol  soïï  nach  L.  „Wïder- 
willen  fassen  gegen  Jem."  bedeuten,  wobei  er  auf  prendre  en  grat verweist.  Prendre  mit  da»  AJck.  emer  Person  hetsst  àber  ..Jem. 

aufnehmen",  der  Zusatz  en  grat  bedeutet  ..freundh'c/r',  denmach dùrfte  jene  Erkîàrung  kaum  tins  Bichtige  treffen.  Einen  sehr 
guten  Sinn  wurde  es  gèben,  wenn  dois  <ds  Subj.  m  prendre  „ent- 

stehenu  gefasst  werden  frôuute,  trie  in:  a  paue  pietatz  no  m'ei 
pren  Peire  d'Alv.  11,30  n.  ù.;  es  dùrfte  du  un  jedoch  en  nieht 
van  dem  l'rau.  getrennt  werden  uud  min  près  dois  wurde  eine 
Silbe  su  wenig  ergeben.  (SoUte  etwa  Xi  près  mi  en  dois,  d.  h. 
Unterlassung  der  Elision,  sulàssig  sein?)  Wenn  mon  also  nicht 
près  in  mes  renrandeln  will,  so  muss  prendre  etwa  „versetzena 
heissen,  eine  Bedeutung,  die  ich  allerdmgs  sonsl  nicht  beîegen 
ko  un. 

12.  Tu  t'o  cols.  Cols  kommt  nach  Ch.  nieht  von  colhir, 
soudern  von  colre  (Mahn,  Gramm.  303);  demnach  ûbersetst  A.: 
çAlbemes  llerz.  du  sie  Dich  besaubert,  so  treibst  Du  damit 

Verehrung  wnd  "Du  handelst  darin  tôrieht".  Besser  wurde  dann 
la  statt  t'o  jxisseu.  Doch  heisst  colre  auch  nbegehren"  wnd  ..</<■- 
stutten"  (vgf.  Lieuig  S.  87,  Aum.  1). 
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19.    vol.     Subjekt  ist  „sie"  (v.  14—15). 
21 — 22.  Manta  E  Murols.  Wenn  damit  die  beiden  heutigen 

Stàdte  Mantes  im  Dep.  Seine-et-Oise  und  Moreuil  im  Dep. 
Somme  (Picardie)  bezeichnet  werden  sollen,  su  kann  mit  dem 
Herrn  derseïben  nur  Philipp  August  von  Frankreich  gemei/nt  sein. 
Der  Inhaït  dey  Strophen  4  und  5,  die  sich  offenbar  auf  dieselbe 
Persunlichkeit  beziehen,  passt  allerdings  schlecht  dazu,  vgl.  in 
v.  41  und  v.  35  sai,  das  sonst  imiuer  im  Gegensatz  zu  Franhreich 
gebraucht  irird. 

23 — 24.  S'es  prims  de  terzols  Tornatz.  Ich  hotte  ûbersetzt 
Jiat  sich  suerst  von  der  Jagd  losgerissen"  (s.  su  15, 27  imd  zu  11, 27). 
uh.  ûbersetzt  „il  esi  devenu  premier  de  tiercelets"  und  deutet  dies 
rer  nimmt  unter  den  3  Briïdern  die  erste  Stelle  ein".  Nach  A. 
sind  unter  den  terzols  die  Grossen  zu  verstehen,  die  das  Kreuz 
genommen ,  und  von  diesen  sei  PluJipp  der  erste  geworden,  habe 
die  hôchste  Stufe  an  Buhm  und  Elire  erstiegen.  L.  fragt,  ob 
nicht  prim  wie  terzol  eine  Vogelart  bedeute,  mit  Hinweis  auf 
Auzels  cassadors  v.  1788,  doch  gibt  er  zu,  dass  dann  terzol  er- 
fordert  ivïtrde,  was  der  Beim  verbietet. 

26.  Eoais  s.  zu  16,  21.  —  Die  folgenclen  Namen  sind  Be- 
zeichmmgen  sarasenischer  Personen  oder  ÔrtlichJœiten,  Tervagant 
kommt  oft  in  den  chansons  de  geste  vor  cds  Name  ci  nés  der 
heidnischen  Gôtzen.  Alaps  ist  die  Stadt  Alep  oder  Aleppo  in 
Syrien.  Aram  (Arans)  ist  der  biblische  Name  fur  Syrien,  z.  B. 
4.  Mos.  27,7:  De  Aram  adduxit  me  Balac,  rex  Moab;  Luther: 
Aus  Syrien  hat  mich  Bcdak,  der  Moabiter  Konicj,  holen  lassen 
(Th.  und  A.). 

29.  filhol.  L.  gibt  diesem  Worte  hier  die  Bedeutung  „Taufe", 
weîche  nach  Mistral  aitch  das  neuprov.  fihôu  hat. 

31.  mazanta.  Mazantar  ist  nach  Ch.  das  Verbum  zu  dem 

in  v.  38  und  sonst  ôfter  vorkommenden  Subst.  mazan  „Ldrm" ; 
er  ûbersetzt  es  mit  „ faire  retentir".  Nach  L.  bedeutet  es,  wie  das 
neuprov.  masanta  „hochheben,  schwmgen,  schiïtteln".  In  beiden 
Fàtten  wùrde  der  Sinn  der  Verse  31 — 34  sein  „er  veranstaltet 
Schmausereien  und  Jagden" ;  S.  ivill  m'azauta  „widert  mich  an" 
lesen,  und  ihm  folgt  Th.,  iiulem  er  copas  in  copa  dndert,  doch 
muss  in  v.  31  dasselbe  Subjekt  sein  wie  in  v.  34  sq. 

32.  orzols,  lut.  urceolus  ,Jdeiner  Krug";  andre  Stellen  sind: 
donet  lor  .  .  De  triaclia  e  de  basseme  plains  lor  orçols  Boss.  (0) 

288;  Volia  se  disnar  d'un  fogasol  E  d'aigua  ab  un  elme,  no 
d'autre  orçol  Boss  6405. 

31.  ribieira  e  forest.  Kibieira,  afr.  rivière,  ist  eigentlich 

.J'fergegend",  daher  ,.Jagdgebiet  (uuser  Bevier)  fur  dieVogelbeize", z.  B.:  cassa  aurem  en  ribiera,  erbatge  e  fulli  Boss.  71;  endlich 

dièse  selbst,  z.B.:  Euoia  mi  ..  d'avol  austor  en  ribiera  Mônch 
v.  Mont.  10, 21.  Forest  ist  der  Ausdruck  fur  die  Jagd  mit  Pfeil 
und  Bogen  im  Wcdde  und  gleichbedeutend  damit  ist  cbassa,  das 

daher  28,  /'•'',  une  hier  forest  der  Beize  gegenûbergestéttt  wvrd. Denselben  Sinn  hat  auch  bos,  afr.  bois,  z.B.:  De  bos  e  de  ribiera 
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es  essenhatz  Ross  1281,  Drei  dieser  Ausdrucke  fvndm  sich:  Irai 
a  Rossillon  prendre  . .  Cache,  bois  e  ribere  e  mon  conrci  Ross. 
(<)>  617.  Dageg&n  wird  das  Verbwm  chassât  von  beiden  Gattu/ngen 
der  Jagd  gebraucht,  e.  B.  i . 17;  ft/5,  15  u.  a. 

43.   n'Auriols  ist  der  Name  emes  nieht  beka/rmten  Barons. 
50.   poissans  s.  eu  8, 36. 

i)'.\.  sq.  Die  Namen  sind  e.  T.  des  Rei/mes  wegen  geandert. 
Bristol,  London,  Rouen  ii/nd  Caen  sind  Ma/r;  v.  54  enthalt 
Northampton  und  Sussex;  Titagrava  ist  Titgrave,  ei/ne  Besitsung 
der  englischen  Kônige;  Carais  wahrscheinUch  Carhaix  in  der 
Bretagne.  Durikél  tst  Coras;  A.  schldgt  vor  Eboras  (=  York) 
statt  E  Coras  eu  îesen. 

61.    Bels  Senher  S.  m  28,62. 
64  sq.  Bas  ziveite  Geïeit  befhulet  sich,  obenein  sehr  entsteïït, 

nur  in  ewei  San  Ischriften. 
64.  Mariniers  setet  Th.  statt  Aremers,  Manners  der  Hss., 

bemerlrt  aber ,  dass  dieser  Verstechname,  der  vrsprunglich  fur  dot 
jungen  Hemrieh  gebraucht  worden  sei,  hier  naturlieh  due  andre 
Persônlichkeit  beeeichnen  masse.  S.  Anm.  zu  28,56  und  Lebens- 
beschreibung  8.  3. 

enjans.  So  L.,  die  Hss.  weisen  e  manz  und  emanz  auf. 

Also  „der  Trag  ist  es,  was  den  Liebenden  die  lâebe  raubt". 

22. 

Dos  Gedicht  ist  in  der  uns  rorliegenden  Form  sehr  entsteïït. 
Die  offenbaren  Schreibféhler  der  Hss.  gebc  ich  nicht  an. 

4.  Die  Hss.:  E  sel  pogues  venjar.  Cl.  schldgt  vor:  E  se 
los  en  p.  v.;  A.  :  E  se'l  perdre  p.  v.  ;  Th.  :  E  srls  pogues nulz  om  v. 

..6.  fis  del  mon.  Andresen  (Ztschr.  18, 269)  schldgt  vor,  bei 
der  Ûberlieferung  sim  del  mon  eu  bleiben.  Sim  steae  graphisch 
fur  cim,  and  dues  bedeute  vielleicht  me  cap,  afr.  chief  „Endc". 
Ich  vermag  cim  nicht  in  dieser  Bedeutung  za  belegeu. 

11.  la  rend'  ed  ces  ist  eme  mehrfach  vorkommende  Wendung, 
s.B.:  Et  es  trop  lait  d'ourat  pages,  Quan  recolh  las  rendas  èl 
ces  Peire  Vid.  39,  38;  en  amor  non  a  renda  ni  ces  (Anteil)  Mônch 

v.  Mont.  4,25;  si  vol  la  rend'  el  ces  Qu'ieu  ai  conquis   ib.4,56. 
14—16.  Ein  âhnliches  Lob.  des  Masshaltem  fmdet  sich  auch 

bei  andem  Dichtern,  s.Stroiiski  a.  a.  0.  S.  83  zu  XII,  41. 
27  sq.  Augierse/c.  Die  Hss.  haben  Augier  lo  dômes,  Berrautz 

ni  Baudui.  MU  dem  ersten  dieser  drei  Namen  ist  Ogier  le  Danois 
gemeint,  der  eweite  beeeichnet  nach  Th.  den  Berard  cou  Mondidier, 
weshalb  er  auch  Berarte  schreibt;  der  dritte  den  Balduin,  RoUmds 
Milchbruder.  Aile  drei  géhoren  der  Karissage  an,  and  wahrend 
der  erste  der  Ileld  emes  eigenen  Epos  ist.  ko  min  t  von  den  beiden 
anderen  jener  im  Fierabras,  m  Gaufrey  and  in  der  Chanson  des 
Saxons  cou  Jean  Bodd,  dieser  in  dem  :alet:t  gt'uauntcu  F.  nos 
vor.     Ûbcr  cmdre  Erwàhnungen  des  Ogier  und  lierard  s.  Birch- 
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Hirschfeld ,  Ûber  die  den  prov.  Troub.  bekannten  ep.  Stoffe 
S.  71 — 73. 

33.  Tornes.  Darunter  sind  nach  Andresen  (a.  a.  O.)  ver- 
mutlich  die  Grafen  eau  Champagne  zu  verstehen,  die  ja  îàngere 
Zeit  zugleich  ûber  BJois  und  Tours  geboten  und  ébenso  màehtig 
une  tapfer  und  freigebig  waren.  Bertran  môge  insbesondere  an 
Thetbcdd  IV  (1125  — 1152)  und  dessen  Sohn  Heinrich  I,  genannt 
le  Libéral,  „der  Freigebige"  (1152 — 1181)  im  Auge  gehabt  indien. 
Icli  imite  in  der  zireiten  Auflage  mit  Stembeck  und  Thomas 
cortes  gedndert, 

35.  setman'  e  mes.  So  schldgt  CUdat  vor  statt  ses  manemes 
der  Hss.,  rgl.3,26;  T.;  ses  man  e  mes  „ohne  Vorladuug  und 
Boteir. 

47.   encontrar.    So  T.  statt  en  contar  der  Hss. 
49.   tau  feldt  in  den  Hss. 

23. 

Erlâuterung. 

Dièse  Erlâuterung  findet  sich  nur  in  éviter  Handschrift. 
1.  al).    Die  Hs.  liât  con. 

2.  d'Autafort.    In  der  Hs.  feldt  d'. 
si  feldt  in  der  Hs. 
5—6.  com  avetz  entendut.  In  keiner  der  anderen  uns  er- 

halteum  Erlàuterungen  ist  von  Richards  Gefangenschaft  die  Rede; 
rgl.  Erlâuterung  zu  2,  Z.  1. 

10.   lo  dan     Die  Hs.  liât  so  dan. 
13.   en.    So  statt  e  der  Hs. 

Gedicht. 

12.  barbaris  sind  Même  Geldmunzen,  welche  von  den  Viz- 
grafen  con  Limoges  geschlagen  wurden  und  welche  ihre  Nam.cn 
rou  einem  bà/rtigen  Portràtkopf  bekommen  hatten,  der  sich  auf 
denselben  befand. 

13.  ab  lor  remanba.  Aïs  Subjekt  des  Satzes  ist  aus  v.  9  ris 
su  ergdnzen,  wélches  hier  une  oft  dis  Symbol  der  Freundlichlceit, 
Zuvorkonimenheit  steht.  Der  Zusammenhang  ist  wohl  folgender: 
In  Str.  1  hotte  sich  der  Dichter  beldagt,  dass  die  Barone  sich  in 
ihren  Burgen  eingeschlossen  Indien  und  voUiig  wnzugcmglich  sind. 
Dus  irird,  erklârt  er  in  Str.  2,  uun  (bei  Richards  bevorstehender 
Ankunft)  anders  werden;  jetzt  werden  sie  aile  sehr  freundlich 
und  vergnugt  twn  (v.  9),  und  zwar  werden  sie,  wenn  sie  den, 
Wunsch  hegen,  dass  es  so  bleiben  soi!  (v.  13),  sehr  liebeusu-urdig, 
gastlich  und  freigebig  sein  (v.  J<>  12).  Th.  schreibt:  Srls  platz 

qu'oui  ab  lor  remanha,  wogegen  jedoch  dus  zu  25, 38  Gesagte  zu 
betnerken  ist;  Ch.  konjiziert:  Si  volou  c'ab  lor  rei  nanba. 
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14.  Paris  steht  bildlich  als  der  Kriegsruf  der  franeôsisch 
gesmnten  Partei.  Emeelne  Barone  hatten  also  wâhrend  Richards 
Abwesenheit  Verbindvmg  mit  Frankreich  cmgehnùpft. 

29.  malanha  ist  eine  Ableitomg  von  malum  mit  —  anea  wnd 
bedeutet  entweder  „Schaden,  Leiden,  Ubéla,  z.B.:  Sotz  Belfan 
s'acosseguen  en  mia  planha  .  .  Ab  espazas  se  moven  dol  e  malanha 
Boas.  690  (0  1368),  oder  „Bosheita,  :.  11.:  Quant  l'ot  Caries  .  . 
De  dol  e  de  malaigne  tôt  negresit  Moss.  (O)  864  (P.  //'est  mal'  ira). 

31.  i'ora'lh  bos.  Bo  hat  aneh  die  Bedeutwng  „eugetan  , 
entsprechend  umserem  „gut*  in  „Jemandem  gui  sein"  ,:.]>.:  E  fu 
li  bon'  asaz,  c'amar  le  sol Boss.  (O)  7852;  or  e  désir  que  bonam 
fos  Si'm  fazia  d'amor  presen  J.  É/udel  6, 10:  per  très  razos  . .  Li 
serai  bos  Baim.  de  Mir.  4,28;  ilb  m'es  mala  et  ieulh  sui  bos 
Uc  de  St.  Cire  25,  55. 

32.  sobros  eigenilich  „Uberbem,  Geschwulst",  ebenso  im  Afr. 
soros;  s.  Andresen,  Ztsehr.il,  359. 

33.  en  mad.  Die  Lesart  der  Hss.  len  ma  (mas)  ist  nicht 
gulâssig.  Th.  liest:  lo  mal,  aber  abgesèhen  davon,  dass  dieswohl 
kaum  verândert  and  entsteut  worden  wâre,  iranien  voir  dann  hier 
mur  eine  Wïederholwng  des  m  v.  29  ausgesprochenen  Gedcmkens 
haben.  Ausserdem  verlangt  der  Siwn  der  Zeilen  35—36,  dass 
aneh  r.  33  ron  der  in  r.32  enoahnten  Geschirnlst ,  nicht  aber 
von  einem  Ûbel  im  aUgemeinen  die  Bede  ist,  da  dies  nicht  zer~ 
schnitten  werden  honnie.  In  dem  von  mir  vorgeschlagenen  Text 
wûrde  en  ma  ,:in  semer  Garnit"  bedeuten,  trie  m:  Ai,  Proenzals ! 
etz  vengut  en  ma  de  sel  de  Franza  Aimeric  de  Peg.  1, 37. 
Derikbar  wâre  auch  en  ma  =  ,.deutlich". 

35.  dos  sedos.  Die  Hss.  haben  dos  cedos,  dos  e  dos,  lo  so 
dos,  offenbar  ireil  den  Abschreibern  das  Wort  sedo  nicht  geldnfig 
irar.  Es  ist  wohl  das  nfr.  sêton  ..Haarseil' ,  das  noch  jetzt  in 
der  Chirurgie  verwandi  icird.  Schon  Baynouard  (II,  370)  ùber- 
setete  wnsere  Stelle  ..qu'il  en  passât  deux  sétons".  L.  mochte  los 
sedos  lesen,  doch  soll  das  besser  gestûtste  dos  rielleicht  gerade  den 
Wïmseh  nach  einer  recht  grandlichen  Kur  ausdriiclccn. 

38.  Aimars.  ist  ebatso  wie  der  in  der  folyenden  Zeile  ge- 
nannte  Guido  einer  der  im  Aufstamd  gegen  Bichard  befindlichen 

Barone.  Mit  jenem  ist  Ademar,  Gra'f  rvn  Amgonléme.  gemeint (s.Anm.  :n  39,41).  Wèr  mit  Gnido  gemeint  ist.  ist  nicht  rollig 
sicher,  weil  nnter  den  in  den  Chronilcen  nh  Emparer  namentlich 
aufgefùhrten  sich  ein  Gnido  nicht  findet.  Es  heisst  dort  aber 
ausdrucklich,  dass  anch  andere  sich  an  dem  Unternehmen  beteiligt 
haben.  Vaher  ist  nnter  Gui  irahrscheintich  Gnido  ron  Limoges 
eu  verstehen,  Sohn  des  Visgrafen  Ademar  ron  Limoges,  des  aiaen 
Eeindes  Bichards.  Cléa'at  (S.  84)  meint.  entireder  der  Brader 
Wilhelnis  IX.  Grafen  ron  Auvergne,  oder  der  des  Amanri  VIL, 
Vùsgrafen  ron  Thouars,  die  beide  mit  Richard,  verfemdet  waren 
nnd  ron  ihm,  der  eine  1195,  der  andere  1196,  gefangen  genommen 
wwrden. 

41.    Mariniers  8.  m  21,64.        Was  die  ïibrigen  in  der  Strophe 
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mrkommenden  Namen  betorifft,  so  sind  die  Chanzis  und  die  Mal- 
miros  Familien  in  der  Niihe  von  Autafort,  ivelche  in  demi  Urkunden- 
bucli  von  Dalon  mehrfach  genannt  werden.  Ebendort  erscheint 
auch  (fol.  5)  ein  Petrus  de  Cassauia.  der  1189  jenem  Kloster  in 
Gegenwart  Gonstantins  von  Boni,  eine  Schenkung  machte.  Gui 
ist  icohl  der  in  v.  39  genannte.  Dagegen  vermôgen  wir  nicht 
anzugeben,  auf  wélche  Ereignisse  hier  angespielt  wird. 

45.   pe-n,  s.  zu  7,  73. 
49.  Frederis.  Gemeint  ist  Kaiser  Friedrich  Barbarossa, 

Vater  des  in  v.  51  genannten  Heinrichs  VI,  Kaisers  von  Deutsch- 
land.  Der  letzterem  in  v.  52  gemachte  Vorirurf  bezieht  sich  darauf, 
dass  Heinrieh  sich  den  gefangenen  Bichard  von  Leopoîd  von 
Oesterreich  imite  ausliefern  lassen,  um  demselben  dann  ein  hohes 
Lôsegeld  ..aufzuerlegen.  —  tfber  die  Form  Aenric  (v.  51)  s.  zu 
6,  7.  —  Uber  den  Ausfatt  des  auslautenden  c  s.  zu  20,  23. 

53.  pert  ist  mit  Becht  von  Th.  statt  près  der  Hss.,  dass 
sich  icohl  aus  dem  vorangehenden  Verse  eingeschlichen  hat,  ein- 
geseizt  icorden.  Heinrich  hotte  durch  seine  Heirat  mit  Constanze 
von  Sicilien  nach  dem  Tode  seines  Schwiegervaters  Wilhelms  IL, 
d.  h.  1191,  Sûditalien  erhalten,  fand  aber  in  Tancred  von  Lecce, 
einem  natûrlichen  Sohne  Wilhelms,  eincn  nicht  zu  verachtenden 
Gegner.  Der  von  Bertran  gebrauchte  Ausdruck  perdre  ent- 
spricht  aber  hier  ebenso  wenig  den  tatsàchlichen  Verhàltnissen, 
wie  12, 19,  u'O  er  ihn  seinem  Feinde  Alfons  von  Aragon  gegen- 
i'iber  verwendet.  Heinrich  behauptete  vielmehr  seinen  Besitz  mit starker  Hand. 

24. 

14.  nuls  d'els  no  s'en  poiran.  Eine  derartige  Konstruktion 
ist  im  Provenzalischen  nicht  ganz  selten,  z.  B.:  Mas  negus  d'aquels 
no  ci  son  Jaufre  122 b;  Tuit  es  (=  etz)  miei  home  qu'us  ncs 
n'ausan  tornar  Daurel  1953;  quan  l'agron  enrequit,  tuit  cilh  que 
remason  viu  negus  no-l  volgron  vezer  ni  auzir  Leben  des 
Perdigon;  noms  meravilhetz  negus  Gormonda  de  Monpeslier  1,  £>. 
Dnxsdbe  auch,  wetm  der  Satz  affirmativ  ist:  Cascus  podem  saber 
per  ver  Folq.  de  Lunel,  Mondiuta  Vida  328;  E  adobero  se  cadaus 
volontiers  Daurel  GS;  Quecs  auzels  en  son  lengatge  Per  la  frescor 

de-l  mati  Van  menan  joi  d'agradatge  Arnaut  de  Mar.10,7. 
15.  reprendre  ist  eine  von  Th.  eingefïthrte  Verbesserung 

statt  mesprendre  der  Hss.  (vgl.  v.  38). 
20.  tretaus.  tretal  ist,  tvie  Ch.  hervorhebt,  eine  Nebenform 

von  autretal;  sie  erscheint  auch  cds  Adv.  ,,ebenso"  in:  0*1  coins 
cl  rey  tertal  Guiraut  Biq.  Bar  dira  288.  S.  wollte  darin  das 
afr.  trestel,  nfr.  tréteau  „Gerùst,  Gestell"  sehen. 

24.  Dièse  in  sdmtlichen  Hss.  fehlende  Zeile  hat  nach  A. 
ebwa  so  gelautet:  E  homes  mortz  sobre  terra  estendre. 

25.  basclos.  Mit  diesem  Ausdrucke,  der  eigentlich  „Baskena 
bedeutet,   bezeichnete  ma/n   Wègélagerer;  vgl.  Bascli  et  ruptarii 

itonuinische  liibl.    Eertran  von  Born.  13 
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qui  populum  et  terrain  vastabant  (Du  Cange,  Bascli);  nach  S. 
sinrf  es  Tross-  und  PferdeJenechte, 

27.  d'esterlis  e.  Dièse  Worte,  die  m  (dieu  Hss.  f chien,  sind 
von  Th.  ergemet.  Vider  mouto  verstand  man  evne  Art  fran- 
eôsischer  Goldmùnzen,  wélche  dus  Bild  eines  Schafes  oder  Lamine* 
trugen,  dàher  auch  agnel  genawnt  wwden. 

33.  leos.  Der  Vergleich  mit  dem  Lôwen  ist  nicht  ohne 
Absicht  gewàhît,  da  Richard  schon  bei  scinen  Zeitgenossen  den 

Beinamen  des  Lôwen  fiïhrte;  vgl.  :.':.',  ~>o. ■10.  bar  ist  die  JXominativform  in  der  FuvikUon  eines  Akku- 

sativs.  Zahlreiche  weitere  Beispiele  hdbe  'iéh  m  der  Anmerhwng 
zu  dieseï'  Stette  der  grossen  Ausgabe  S.  240  (zu  5,40)  gegeben. 

25. 

5.  es  fehlt  in  den  Hss.,  man  leunnte  auch  e  vor  quais  mortz 
einschieben. 

quai  dan.  Die  Hss.  haben  cal  dans  und  quais  dans;  da 
jedoch  der  Beim  dan  erfordert,  so  ist  auch  vor  dem  Attribut  wohî 
dus  Flexiouszeicheu  zu  streicheu.  Ûber  derartige  Uwregelmàssig- 
heiten  des  Bei  mes  wegen  s.  zu  15,22.  Beimanu  irill  solche  nient 
gulassen  und  versucht  (a.  a.  0.  S.  38 —  40)  in  iinsercm  Gedichte 
ùberaM  den  Beim  —  ans  durchzufùhren ,  doch  ist  dieser  Versuch 
nicht  <ds  geïungen  anzusehen. 

6.  quais  dois  es.  L.  môchte  mit  Rûcksicht  auf  die  Unregel- 
màssigkeit  in  v.  5  gegen  die  Hss.  lesen:  quai  dol  son. 

8.  sai.  Die  eine  Hs.  liât  si  (sic),  die  andre  liest:  E  si 
Kichartz  que  pren  lebres  bos  fos;  es  scheint  jedoch  Richard  dem 
Kônig  Bliilipp  entgegengesteUt  werden  zu  soîîen,  dàher  ist  sai  :u 
lesen,  im  Gegensatz  zu  lai  m  v.  15;  vgl.  v.  19,  34,  36. 

10.  los  fai  dos  e  dos  remaner.  Th.  àndert  icillhurlich  quetz 
e  clis  remaner,  wohl  nach  23,20.  Doch  ist  dies  nicht  nôtig,  dos 
e  dos  lieisst  ,.zu  zu-eien,  paarweise",  z.  B.:  Van  cridan  dui  e  dui 
Mula  1,20;  Ei  baro  cavalgueron  doi  e  doi  Chron.  des  Albig.  3787  : 
also  Richard  setzt  dem  Wilde,  d.  h.  seinen  Feinden,  so  zu,  dass 

er  sie  nurzu  zweien  zusammenbleiben  lasst,  er  treibt  sic  zu  l'aaren. 
14.  buzacs.  Der  buzac  (Bussard,  Weihe)  untrde  ebenfaUs 

zur  Beize  verwandt,  eignete  sich  aber  weniger  gui  dazu  uls  die 
Habichte  oder  die  Sperhef.  Der  Dichter  sagt  also  in  den  Zeilen 
12—14,  Richard  hut  die  Macht  der  Barone  so  gebrochen,  dass  er 
ihuen  gegenùber  jetst  den  Krieg  uur  làssigfuhrt  und  mitgeringen 
Streitkràften  auskommen  zu  kônnen  meint. 

20.  Engolesme.  Ûber  die  Erobermg  cou  Angoulcme  und 

einem  grossen  Teil  der  Ghrafschaft  Toulouse  s.  S.  Vè  /'>'.  Richard 
hatte  dièse  Bander  z/rar  nicht  dem  l'/iilijip  (jcuoiuinen.  doch  icar 
dieser  der  Lehnsherr  des  Grafen  von  Toulouse,  der  sich  duher  auch 

an  ihu  mu  Ilùlj'e  gewandt  hatte.  —  Ebendort  (S,  43)  die  Deutung der  Strophe  4, 
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22.  Die  Hss.  haben  per  sa  terra  non  es,  doch  ist  die  Um- 
stellung  dev  Gàsur  wegen  erforderlich. 

27.  l'a.    In  den  Hss.  feJdt  dos  uneutbehrliche  V. 
28.  Die  von  L.  vorgeschlagene  Anderung  Per  qu'el  ant'  a 

plus  gran  ist  nicht  nôtig,  s.  zu  v.  5. 
32.  tout.  So  ist  dus  tôt  der  Hss.  zu  dndem;  Th.  liest  Quar 

ora  lor  toit,  iras  ich  nicht  verstehe,  da  die  3.  Pers.  Lui.  Prds.  von 
tolre  doch  toi  lautet  (wohl  tutr  Druckfehler). 

35.   Bertran.     31a  u    irciss   nicht,   ob  hier  der  Dichter  sich 
selbst  meint. 

36.  flors  im  Beim  auf  jos  erklàrt  sich  durch  die  auch  im 
Afr.  hàufig  zu  belegende  Tatsache,  dass  dus  r  vor  Kons.  kaum 
hôrbar  gesprochen  tcurde.  So  reimt  avers  mit  —  es  Marcabr.  G,  40; 
domneiadors  mit  —  os  ib.6,41;  convers  mit  es  (est)  Mônch  von 
Mont.  11b,  68  (éd.  Klein  S.  82,  Str.5);  Bernarda  mit  appellada 
Lombarda  1, 9.  Weitere  Beispiele  Levy,  Guillem  Figueira  zu 
2, 136  nnd  Lienig,  a.  a.  0.  101. 

38.  Gastos  ist  Gaston  VI  von  Béant. 
no.  Die  Hss.  haben  nons  und  nous,  icas  beides  kemen 

Siiui  gibt.  Th.  selireibt  no'ls,  nimnit  also  an,  dass  los  im  Sinne 
von  lor  stelie.  Letzteres  Jcommt  jedoch  rmr  in  einigen  Denkmidern 
mit  diaJekiischer  (gascognischer)  Fàrbv/ng  ror  (vgl.  von  Elsner, 
S.  19  —  20;  Bohnhardt,  S.  38),  ist  aber  fur  Bertran  von  Born 
nicht  zuzulassen.  Pro  tener  „Hiïlfc  bringen"  kann  jedoch  auch 
ohne  Dativ  gebraucht  uerden,  vgl.  10,31.  L.  môchte  no'ls  poira retener  lesen. 

39.  tolam.    Die  Hss.  îveisen  tollan  auf. 
Mon  près  Saint-Sever.  Hienoder  ist  wohl  mit  Th.  das  heutige 

Mont-de-Marsan,  ein  dicht  bei  der  Stadt  (und  der  Benedictiner- 
Abtei)  Saint-Sever  belegener  Ort  im  Dep.  Landes,  zu  verstehen. 

40.  A  Rocafort.  Th.  liest  gegen  die  Hss.  e  statt  a.  —  Mit 
Bocafort  ist  die  Stadt  Roquefort,  nordôstlich  von  Saint-Sever, 
gemeint. 

42.    tuit.    Die  Hss.  haben  tôt. 

26. 
2.  en  brieu  veirem.    Dieselbe  Wenékmg  v.  10  und  v.  19. 

3.  n'Anfos  ist  Alfons  VIII,  Kônig  cou  Castilien  (1170 
— 1214),  SchuriegersoJm  Hemrichs  II  von  England. 

5.  a  muois  et  a  sestiers.  Derselbe  Ausdruck,  entsprechend 

imserem  „8cheffelweiseu :  E  met  n'i  pro  (se.  formen)  a  niuhs  e  a sestiers  Daurel  1128  u.  ôfter. 

6.  te  s'a  benananza.  Mon  kônnte  auch  sa  statt  s'a  schreiben ; 
beide  Konstruktionen  sind  gebrâuêhlich.  —  benananza  ist  durch 
Volksetymologie  ans  benenanza  entsta/nden;  vgl.  benanan  21,47. 

10.  jonebatz  de  quartiers,  Sch.-G.  mochte  das  Komma  hinter 
quartiers  getilgt  selien.    Die  Felder  iranien  aber  doch  btsdt  ge- 

13* 
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dacht  nicht  mit  Bntchstuchen  von  Heîmen,  Schilden,  8chtoertem, 
sondern  mit  Heîmen  usw.,  mit  Bntchstwcken  (etwa  von  Lanzen 
h.  dgl.),  endlich  mit  Getôteten. 

12.  fendutz  per  bustz.  Bemerhenswert  ist,  das*  das  l'art. 
J'riit.,  obwohl  substantiviert,  einen  PrâpositonaUausdruck  bei  sich 
luit;  ebenso  in:  Ni  que  feran  li  liurat  a  mal  traire?  Gaucelm 
Fend.  22,32;  eugleich  von  cl  non  Ad/oerb  ist  es  begîeitei  m:  E  no 
cre  que  vis  hoiii  anc  mais  Mielhs  aparelhat  de  manjar  Jcmfre 
loi",  ico  aparelhat  s/eut  nd  ist. 

13.  arratge  „vmherwrend,  in  der  oder  die  lrre",  geht  auf 
erraticus  zurihk  u>id  kommt,  une  es  scheint,  wur  in  der  Wendwng 
anar  arratge  „umherirrenu  vor.  Das  Wort  ist  jedoch  schon  m 
dm  alleu  Hemdschriften  fast  immer  durch  Volksetymologie  m  a 
ratge  verwcmdelt  worden,  wnd  m  dieser  Form  erscheint  es  daher 
auch  meist  in  den  Drucken.  Einige  weitere  Belege  gibt  0.  Schwltg, 
ProvemaMsche  Dichterinnen  S.  35,  Anm.  zu  14, 1. 

27. 

10.  Bos  nach  einer  Konjelrfur  von  Th.  statt  Lous  der  Hss. 
Gemeint  wàre  dann  Boso  von  Torena  (Twren/né),  Sohn  des  Viz- 

grafen Baimwnd  II,  der  auch  30,  52  erwàhnt  wird. 
Aimars  nnd  Guios  sind  verni  utlicJi  die  schon  23,38  wnd  39 

vorhommenden  beiden  Sohne  Ademars  V.  Vizgrafen  von  Limoges, 
Namens  Ademar  wnd  Guida. 

Archambautz  (statt  Aquenbautz  der  Hss.)  dùrfte  identisch 
sein  mit  dem  37,16  genannten  Archambaud,  daher  den  Vizgrafen 
von  Comborn  bezeichnen. 

15.  Der  Vers  feJdt  in  idleu  Hss.  Xach  Andresen  (a.  a.  O.) 
kônnte  er  etwa  gélautet  haben:  Mas  nulha  part  no  puosc  valen 
trobar. 

16.  Aire  ist  das  alte  Aturus,  Alarichs  Eesidenz,  eine  Stadt 
in  der  Gascogne,  im  jetzigen  Dep.  Landes. 

28. 

Erlâuterung. 

4.    s'entendian  en.    Vber  dièse,  sowie  die  in  Z.  12—10  aus- 
gesprochene  Behawptwng  s.  Lebensbeschr.  S.  14. 

10.   paria.    Vie  Hss.  haben  par. 
21.   de  pretz  tan.    Die  Hss.  lesen  tant  de  pretz. 

Gedieht. 

24.   Dieselbe  Wendwng  ersehemt:  Ben  es  savis  a  loi  de  tos 
Huiiuan  de  MiruruI  20, 17. 

34 — oô.    Kiu  gane  dhulicher  Gedanhe,  ,:um   Tcil  mit  den 
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cjlciclien  Worten  ausgedritckt,  begegnet  in  folgenden  Zeilen:  Vielha 
rica  .  . ,  Quan  a  poder  e  no  dona  Et  acuolh  mal  e  pieis  sona, 
Pretz  la  mens  que  s'era  ranca  Peire  Vid.  15,41 — 3. 

40.  li  rie  home  chassador  s.  zu  11,27. 
41.  buzacador  ist  eine  Ableitung  von  bnzac  (s.  zu  25, 14), 

bezeichnet  also  den,  der  mit  Bussarden,  d.  h.  mit  minder  brauch- 
baren  Jagdrôgeln  die  Beize  betreibt.  Wie  in  25, 14,  so  u-ird  also 
auch  hier  dièse  mangelhafte  Art  von  Jagd  der  mit  Habichten 
(v.  42)  verdchtïich  gegenûbergesteïlt. 

49.   ribieira  ni  chassa,  s.  zu  21,  34. 

51.  Maurin  ab  n'Aigar.  Dies  ist  eine  Anspielung  auf  das 
provenzalische  Epos  Aigar  und  Maurin,  welches  uns  nur  bruch- 
stucksireise  erludten  ist  (hsg.  von  Scheler,  Bruxelles  1877  und  von 
Brossmer,  Erlangen  1901). 

53.  vescoms  ist  der  Vizgraf  Ademar  V  von  Limoges;  der 
„Graf  der  ndchsten  Zeile  ist  Richard  Lôivenherz. 

56.  Mariniers.  Nach  der  zweiten  prorenzalisehen  Biographie 
soll  dies  der  Verstecluiame  fur  denjuugen  Konig,  also  fur  Hewrich, 
(jcœesen  sein.  Dièse  Behauptuug  kônnte  fur  misère  Stelle  wohl 
richtig  sein.  Da  indessen  derselbe  Name  noch  in  ztvei  aiuleren 
Gediehten  Bertnnts  (21,  64  und  23,  41)  vorkommt,  die  nach 
Jleinrichs  Tode  entstanden  sind,  so  ist  enheeder  die  Bichtigkeit 
jeuer  Anga.be  in  Abrede  zu  stellem  oder  man  mttss  annehmen,  dass 
der  Bichter  jene  Bezeichnutuj  nach  dem  Tode  des  jungen  Konigs 
auf  eine  andere  Person  angewcmdt  hat. 

57 — 58.  Mit  diesen  Worten  meint  Bertran  wiederum  den 
Richard,  der  mit  Ademar  Frieden  gemacht  hat. 

59.  Golfier  de  la  Tor.  Der  Familienname ,  der  hier  nur 
dem  Reim  zu  Liebe  geàmlert  worden  ist,  Jieisst  sonst  intimer  de 
las  Tors,  lateinisch  de  Turribus.  Golfier  de  las  Tors  war  der 
Lehnsherr  Bertrans  mul  Bruder  von  Agnes,  der  Gemahlin 
Konstantins  von  Boni.  Er  war  seinem  Vater  Olivier  de  las  Tors 
gefolgt,  nachdem  dieser  Anfangs  1180  im  lieiligen  Bande  das 
Leben  verloren  hatte.  Vgl.  A.  Thomas,  Le  roman  de  Goufier  de 
Lastours,  Rom.  34, 55  sq. 

61.  recor.  Da  der  Reim  ein  geschlossenes  o  verlangt,  so 
liegt  recurrit  vor,  das  jedoch  factitive  Bedeutung  „bringenu  hat. 
A.  belegt  die  gb'iclie  Verwendung  fur  revenir  (vgl.  8,  53),  tombar, 
tornar  mul  deschazer.  Ein  Beispiel  fur  remaner  in  der  Bedeutuug 
„zurùckbehaltenu  ist:  E  srn  vol  negu  remaner,  Servetz  li  tan 
co-l  plazera  Jaufre  (Hofmann)  102.  —  Ch.  und  Th.  nehmen  das 
Wort  in  intransitivem  Sinne  tend  schreiben  daher  gegen  die  Hss. 
mos  chantars. 

62.  mo  mal  Bel  Senhor.  Wie  aus  der  Strophe  7  von  Lied  32 
hervorgeht,  ist  Bel  Senher  der  Versteckname  fur  Maeut;  das  Bei- 
toort  vbôse"  kanu  hier  also  nur  im  Sclierz  gemeint  sein  oder  es 
soll  der  Dame  etica  Sprôdigkeit  voncerfen.  Denselben  „senhal" 
verwetulet  Giraut  de  Born.    (1, 40  und  5,  4). 
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29. 

Erlauterung. 

3 — 4.  „la  domna  soisseubuda".  Gemeint  ist  Nr.  32  wegen r.  1!)  dièses  Gedicktes. 
7.  Guischart  de  Beljoc.  Dies  ivar  woM  Guickard  V.,  Herr 

von  Beuujeu  wnd  von  Montpensier;  môgîicherweise  auch  dessert 
Va  ter  G  nicha  rd  TV.    Guichardas  Gatte,  der  Vizgruf  von  Comborn, 
Mess  Archambaud  V. 

11.  fos  venguda  a  marit.  Diesen  Ausdruck  bélegt  Ch.  durch 

einige  Beispiele;  vgl.  it.  andare  a  marito  „sich  verheiraten". 

Gedicht. 

5.  o-l  cors  estet  anceis.  So  nach  dem  Vorschlage  von  Ch.; 
die  Hss.  haben  el  cor  estei  anceis,  tvas  Th.  stehen  làsst,  indem  er 
nur  cor  in  cors  rcnrandelt. 

6.  a  drutz  si  depeis,  s.  zn  18, 4. 
14.  na  Guiscbarda  trar  Vizgràfin  von  Comborn;  sie  erscheint 

auch  einmal  in  einem  Liede  der  Bombarda:  Alamanda  no  "m 
piatz  tau  ni  Guiscarda  1,  2. 

30. 

1.  chainja  bo  per  rnelhor  ist  ein  sprichu-ortlicher  Ausdruck; 
vgl.  Escrich  trob  en  un  nostr'  actor  Qu'om  pot  be  (lies  bo)  canijar 
per  rnelhor  Bartsch,  Dkm.  S.  33;  be  deu  boni  camjar  bo  per  melbor 
Folq.  de  Mars.  6, 45. 

7.  cujet  m'aucire.  Cujar  mit  dem  Inf.  ..beiuahe  étiras 
tan" ,  entsprechend  dem  nfr.  penser,  manquer,  faillir  in  derselben 
Verwendung.  So  noch  in  Biographie  11,3;  andre  Stellen  :  ab  un 
amoros  plazer  que-m  fetz  mi  cujet  aucire  l'eire  Baimo)i  de  Toi. 
5,37;  A  me  mezeis  mi  cuja  far  aucir  (se.  meine  Herrin)  Aimeric 

de  Feg.  18,9.  Bays[s]a  sVl  sabato,  cuja-lb  lo  pe  bayzier 
Danrèl  104;  Et  ac  tal  ira  que  cujet  enrabier  ib.  253;  il  lo  eujan 
ben  aver  mort,  Aissi  Fan  duramen  e  fort  Ferit  Jaufre  90 b;  Aisso 
es  .  .  tracios,  Qu'albergat  m'avetz  .  .  E  puois  cujatz  m'aver  trait 
ib.  101b.  Dasselbe  im  Afr.,  vgl.  Fngwev ,  tJfber  die  Anurmhtng 
der  Tempora  perfectae  actionis  etc.     Diss.    Berlin  1SS4.  S.  16. 

12.  Mielbs-de-be  ist  der  Versteckname  fur  Frau  Guischarda. 
Denselben  verwendet  auch  Arnaut  Daniel  2, 67;  17,33,  Folquei 
de  Mars.  2,  3  wnd  Gaucebn  Faidit  61,56.  Dorons  folgt  abeé 
kemeswegs,  dass  damit  jedesmal  dieseïbe  Dame  beseichnet  merde-, 

13.  te.  Tener  stent  hier  intr.,  im  Smne  von  ..reicheir-  ;  8ê 
ôfter,  z.  B.:  Des  le  Kin  ten  s'onor  trosque  a  Bajoue  lias*.  (0)  560\ 
E  deroquet  l'envers  .  .  Aitan  loin  de  la  sele  con  Faste  tenc  Ross. 
(0)  5108  (F  4397);  en   aitan   con  te  lo  mon  Ne  la  nu  cl  nu  .  . 
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Jinifre  (Hofmann)  366;  Juli  Cezar  conquis  la  senhoria  De  tôt 
lo  mon  tan  com  te  Amant  de  Mar.  5, 30  ;  aitan  com  te  lo  mons 
e  dura,  Non  es  mais  res  ..  Guilhem  de  Cab.4,29;  Aitan  quan 
mars  ni  terra  pot  tener  Guiraut  de  Cal.  2, 41.  Beispiele  ans  dem 
Afr.  gibt  Tobler,  Situwngsber.  der  Acad.  su  Berlin  1S85,  S.  946. 

37.  Que-1  mielhs.  Mielhs  als  Substantivum  ivird  auclivon 
Personen  gebraucht  (vgl.  sa  19, 23),  nicht  nur  Jcollektiv,  s.  B.:  Aqui 
at . .  del  melz  de  France  Boss.  (0)  1725;  estava  e-l  palais  ab  lo  mels 
de  sa  gen  Daurel  37,  sondern  auch  von  einer  einzelnen  Pcrson;  so 
hier  und:  Be  puosc  los  autres  escharnir.  . .  Que-1  mielhs  de-l  mon 
saupi  chausir  Peire  Bogier  4, 19.  Ja  es  kommt  sogar  mit  dem  weib- 
lichen  Artikel  vor,  werm  es  von  einer  Frau  gebraucht  ivird:  no'm 
puoc  entrar  e'1  cor  nuls  pessamens  que  no  fossatz  la  mielhs  qu'anc 
nasques  Leben  des  Guilhem  de  Cabest.  (nach  P.). 

38.  conquerer  intr.  „Beichtum  eriverben" ;  ebenso  in:  qui 
pogues  tarzar  la  mort  un  jorn  .  .  Ben  estera  qu'om  conquezes 
Giraut  de  Bom.  24,  63. 

41.  Guilhelme  Bertran  ist,  wie  es  scheint,  identisch  mit  dem 

Willelmus  Bertrand/',  Sohn  des  Geraldus  de  Bom,  ivelcher  in  dem 
Urlinidenbuche  des  Klosters  Balon  vom  Jalire  1184  (fol.  38)  er- 
scheint.  Vater  und  Sohn  machten  darinjener  Abtei  eine  SchenJcung, 
wobei  unser  Dichter  als  Bïcrge  aufgefuhrt  toird. 

46.  veira.  So  Tobler  statt  voira  der  Hss.,  da  letsteres  ver- 
mutlich  durch  Versehen  aus  der  vorigen  Zeïle  herùbergenommen  sei. 

48.    v.  48  und  v.  49  fehlen  in  allen  Handschriften. 
52.   Bos  ist  der  Sohn  des  Visgrafen  Baimund  IL  von  Torena. 

31. 

1.  Ieu  m'escondisc.  Ein  Entschiddigungsgedicht  mit  ganz 
âhnlichen  GedanJcen  iveist  Milù  y  Fontanals  bel  dem  catalanischen 
Dichter  Lorens  Mcdlol  (nach  Lemckes  Jahrbuch  5, 159). 

7.  get.  gitar  bedeutet  das  Loslassen  des  FalJcen  oder 
Sperbers  gegen  das  Jagdwild,  nachdem  ihnen  die  Haube  nom  Kopf 
heruntergezogen ,  z.  B.  :  Aqui  los  trobaram  per  los  f alcos  gitar 
Daurel  1296.  Das  dazu  gehôrige  Subst.  ist  get,  s.  B.:  (esparviers) 
fo  mainiers  e  privatz  E  de  bos  getz  apreisonatz  Giraut  de 
Boni.  51, 20. 

8.  falco  lanier.  Uber  die  Herkunft  und  Bedeutung  von 
lanier  s.  Anm.  su  11, 17.  Wie  dort  bereits  erwàhnt,  findet  sich 
das  Wort  mchrfach  in  Verbmdung  mit  falcon  und  der  AusdrucJc 
bedeutete  den  „Wwrgfalkenu)  der  sich  nicht  gut  sur  Vogelbeize àbrichten  Hess.  Daude  de  Pradas  hawlelt  von  dieser  Art  der 
Jagdfalken  in  seinem  Romans  dels  auzels  cassadors  in  v.  349 
—  362  (éd.  Monaci ,  Studj  ili  jil.  rom.  5,67  — 192),  er  nennt 
Uni  „  de  totz  los  autres  cais  (plus?)  vilas"  und  unterscheidet 
zwei  Unterarten,  die  aber  beidc  nicht  sehr  brauchbaur  sind 

(aquist  no  son  az  adobar  ;  l'autre  . .  pauc  volon).  Im  Nfr.  heisst 
lanier  :,Schlangenbussardu  (falco  galllcus).    Vgl.  auch  W.  Jlensel, 
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Die  Vôgel  in  der  provenz.  und  nordfrang.  Lyrik  des  M.-A.'s., 
Rom.  Forsch.  26,635— 8,  der  sich  àber  iïber  die  Herîeitung  nicht 
ausspricht.  auch  Meyer -  iAïblce  bringt  das  Wort  nicht  m  seinem 
Etym.  W.  B. 

21.  taula  ist  der  Jirettsiein,  dàher  jogar  as  (a)  taulas  „Trik- 
trak  Wietenu,  -■  B.  Daurel  62,  1137,  1277,  1566;  Ross.  4282  u.  o. 

22.  reirazar.  Das  Wort  ist,  wie  Cancllo  (eu  Amoldo  Da- 
nieUo  3 ,  23)  richtig  bemerkt,  euscmmengesetet  ans  reir  (rétro) 
und  azar.  Letzteres  ùbersetzt  er  mit  „sors",  wahrend  er  don 
ganzen  Worte  die  Bedeutung  „Nidl"  gibt.  Azar,  frz.  hazard, 
sp.pg.&z&r  stammt  nach  Malin  vont  aràb.  schar .  sar  „Wurfélu, 
mit  dem  Ariikél  „assar",  und  bedeutete  ursprùnghch  „Wurf",  wie 
noch  jetzt  im  Span.  und  Port.  pUnglfokswwif*.  Leteteren  Svnn 
luit  das  Wort  auch  cm  unserer  SteUe  dureh  die  Zusammenseteung 
mit  reir,  und  dieser  Begriff  irird  dann  dureh  derier  noch  ver- 
starkt  „àusserster,  schlimmster  Ungliïclismtrf".  In  der  obigen 
Stelle  bei  Amant  Daniel:  De  drudaria  no  "m  sai  de  re  blasmar, 
Qu'autrui  paria  torn  ieu  en  reirazar  steht  das  Wort  bildlich:  „die 
Gesettschaft  anderer  verachte  icha. 

23.  mais   steht  nach  Ch.  hier  im  Siune  von  frz.  désormais. 
25.    parzonier  gehôrt   nach  L.   nicht  su  senher,  sondent  eu 

chastel,  bedeutet  also  „in  gemeinsamem  Besitz  befindlich",  eine 
Bedeutung,  tvelche  fur  dies  Wort  zwar  nicht  im  Prov.,  wohi  àber 
im  Afr.  belegt  sei.  Jedoch  àbgesehen  daron,  dass  dièse  Bedeutwng 
im  Afr.  nur  gans  veremeélt  und  nicht  in  literarischen  DenkmCdem 
rorJcommt,  gibt  sic  hier  kemen  Swn.  Niemand  lcann  doch  Herr 
fines  in  gemeinsamem  Besitz  beflndlichen  Schlosses  sein.  Ûber 
das  Fehlen  des  Flexionszeichens  s.  eu  15,22. 

32.   sapeha.    Die  Hss.  schreiben  saia  oder  sai  a. 
34.  Dieser  Vers  euthitlt  nach  Ch.  vielleicht  eine  Reminiscene 

an  deu  cdtfraneôsisehen  Roman  d'Aiol. 
37.   austor  s.  W.  Hensel  a,  a.  O.  26,  63S—640. 
42.  debaten.  Dies  war  eine  schlechte  Kigenschaft  bei  einem 

Habicht,  vgl.:  lo  bos  austors  que  per  talan  no -s  mou  ni  no- s 
débat,  Enans  aten,  tro  qu'om  l'aia  gitat  Richard  de  Berb.  10, 17  sq. 

32. 
Erlàuterung. 

10 — 11.    que  pogues  esser  engals  a  la  soa  domna,  qu'el  .  .  . 
lu  dru  llss.  Jirisst  es:  que-lb  pogues  esser  égals  e  la  soa  domna 
li  conselbet  qu'el  .  .  .  Th.  svhiriht:  que  pogues  esser  égals  a  la 
soa,  don  el  si  conselbet  qu'el . . . 

Gedicht. 

14.    tieira    wird   von  Raynouard   mit   „  tournure,   eiuohuv, 
àlso  cticn  „Haltwng,   Wuehs"  ubersetet.    Nach  Die»  stammi  dus 
Wort  ans  dem   Germanischen ,  ags.  tier  .,Rcihe,  Ordnung",  ahd. 
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ziari  „SchmucJc,  Zier".  Bekle  Bedeutungen  hat  es  auch  noch  im 
Provenzalischen ,  et stère  in:  cen  savis  pot  metr'  en  una  tieira. 
Guilhem  Augier  4, 17 ';  ftg.:  per  que-l  mal  mi  fug  a  tieira  Giraut 
de  Boni.  44,  74;  letztere  in  :  fo  bêla  clomua  de  tieira  Fla- 

menca 1914. 
22.  Cembelis  ist  ein  Versteckname,  der  bel  unserm  Dichter 

noch  an  einer  andern  Stelle  vorkommt  (35, 11).  Auch  Peire  Vidal 
verwendet  denselben  zwei  Mal  (16,  53  und  24,  79).  Wir  ivissen 
nicht,  wer  darunter  zu  verstehen  ist. 

25.  re-i  lais.  I  als  Vertreter  des  Pron.  pers.  der  ziveiten 
Person  mit  einer  Prdp.  (a)  ist  selten;  so  noch  in:  No- us  oblit 
ges,  anz  i  tenc  noit  e  jor  Los  uolhs  e-l  cor  Folquet  de  Mars. 
6,  35;  Per  qu'ieu  vos  am ,  ja  autre  pro  no-i  aia  Pons  de 
Capd.  10,  7. 

27.  na  Elis.  Gemeint  ist  unzweifelhaft  Alice  von  Monfort, 
Schicester  der  erziirnten  Maeut.  Sie  erscheint  auch  in  folgender 
Stelle:  Don  ma  domna  Elis  de  Monfort,  qu'era  molber  d'en  Guilhem 
de  Gordo,  filba  de*l  vescomte  de  Torena  .  .  lo  mandet,  Leben  des 
Maimon  Jordan.  Man  hinn  auch  mit  Th.  n'Aelis  schreiben,  cla 
beide  Formai  auf  das  deutsche  Adelheid  zurùckgehen. 

31.  la  vescomtal  heisst,  wie  A.  hervorliebt,  eigenth'ch  „die 
VizgrâfKche"  (vgL  comtal  1,15),  steht  hier  abcr  natiirlich  gleich- 
bedeutend  mit  ..Vizfinïflu".  Gemeint  ist  Tiborc  von  Montausier, 
welche  spàter  die  Versôhmmg  zicisclien  Maeut  und  de  m  Dichter 
zu  Stande  braehte,  deren  Gatte  nach  der  Erlduteru/ng  zu  33,  Z.  8 — 9 
Ilcrr  von  Châles,  Berbezil  und  Montausier  icar. 

36.  Rocbacboart  wa/r  eine  Vizgrafschaft  in  Limousin;  heute 
ist  Bochechouard  eine  kleine  Stadt  im  De}).  Haute-Vienne.  Von 
der  hier  erwdhnten  Agnes  von  Rochachoart  ivissen  wir  sonst 
nichts. 

41.  N'Audiartz  ist  ivahrscheinlich  Audiart  von  Malamort, 
eine  Frewidiit  Maria*  ron  Veutadom,  der  andern  Schicester 
Maeuts.  Dièse  Audiart  lieli  ihre  Hilfe  bel  einer  Intrigue  gegen 
den  Dichter  Gaucelm  Faidit  (s.  Eobert  Meyer,  Das  Leben  des 
Trobadors  G.  F.  S.30sq.).  Als  „senhal"  erscheint  dieser  Name 
fin-  eine  Frau  bel  Peire  Vidal,  Aimeric  von  Belenoi  und  nament- 
lich  bei  Pons  von  Capdolh;  fiir  eine  màwnliche  Persan  verwendet 
ihn  Gaucelm  Faidit,  Maimon  von  Miraval  und  Baimonvon  Tolosa. 
Das  Etymon  ist  nicht  Hildegart,  wie  Th.  behauptet,  sondern,  wie 
A.  richtig  arajibt,  Ahligart. 

43.  liazos.  Ch.  belegt  se  liar,  eigentlich  „sich  schn'ùren", 
in  der  aUgemei/nen  Bedeutung  „sich  kleiden" ;  daher  liazos 
„Kleidun(),  Anzug,  Toilette". 

47.  Mielbs-de-be,  s.  zu  30, 12. 
48.  prezan,  s.  zu  8,  78. 
50.  La  fassa  bo  tener.  Das  unpersonliche  faire  verbmdet 

sich,  wie  im  Afr.  und  Nfr.,  so  auch  im  Prov.  mit  einem  Inf., 
zu  welchem  ein  attributivisches  Adj.  gehôrt,  z.  B.:  Bo  chantar 
fai  a-1  gai  temps  de  pascor  Albert  île  Sest.  8,1.    Der  Inf.  kann 
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dawn  noch  ein  Objékt  bei  sich  haben;  80  hier  nnd:  Grieu  pensar 
fai  lira  nM  dol  ni  - 1  dan  Pons  de  Capd.  7,7;  En  totas  res  fai 
bo  menar  mesura  Cfuilhem  de  Cabest.  4,23;  Ela  fo  fresca,  fetz 
la  bel  esgardier  Daurel  143;  So  fai  mal  réfugier  ib.  149  (daa 
Objekt  geht  hier  vorcm);  oder  emen  Pràpositionaiousdruck: 
(irieu  partir  si  fai  d'amor,  qui  la  trob'  a  son  talen  Guilliem  IX 
de  Poitou  3,  6.  Das  den  Inf.  begîeitende  Adj.  steht  eu/weUe»  im 

Komparativ,  so  38,13  u/nd:  Mais  no  m'o  letz  aras  comtar  Quar enan  fai  melhor  auzir  Jaufre  (Chrest.  249,32). 
51.  ua  Faidid'  ist  eme  vms  nicht  naher  behannte  Daim'; 

ebensowenig  wissen  wir,  wer  mit  Bels  Miralhs  (v.  56),  gemeint  ist. 
57.  grau.  S.  fùhrt  noch  drei  weitere  Stellen  <m,  m  denen 

dus  Wort  substantivisch  m  der  BedeuUmg  „Grôsseu  gébra/uchtwird. 
60.  chambia.  Belege  fur  dreisilbiges  chambiar  neben  cbambjar 

gibt  Levy,  Prov.  Wôrterb.  1, 191. 
61.  Bels  Senber,  s.  zu  28,  62. 

71.  Aziman  bedeutet  ,,Magnet",  erscheint  hier  auch  cils  Ver- 
stechname.  Nach  Stronski  (a.  a.  0.  S.  39 —  4.2,  ist  damit  Foîguet 
von  Marseille  gemeint.  der  u/nsern  Dichter  mitdem  gîeichen  Senhaî 
bezeichnete.  Bei  Bernart  von  Ventadorn  ist  es  der  Versteckname 
fur  Eleonore  von  Poitou. 

33. 

Erlâuterung. 

5.  na  Tiborc  de  Montausier.  Dièse  Dame  war  in  erster 

Ehe  mit  Wulgrin  III,  Grafen  von  Angoulême,  verheiratet  ge- 
wesen  u/nd  hutte  sich  nach  dessen  im  Jahre  1181  erfolgtem  fruh- 
zeitigem  Tode  mit  dem  Herrn  von  Montausier  rermdldt,  dem 
aiisserdrm  noch  Choies,  jetet  Ghalais,  u/nd  Berbeeû,  jetÈt  Tlar- 
bezieux,  sàmilich  im  lient igen  Dep.  Charente  gehgen,  gehôrten. 

45 — 56.  E  si  recordet  usw.  Dieser  Schhiss  der  Erlâuterung 
jindrt  sieh  itttr  in  einer  Hs. 

47.    que.     Die  Hs.  liât  qu'el. 
49.    cujavan  féhti  in  der  Hs. 
52.  que  feldt  in  der  Hs. 
laissavan.     In  der  Ils.  steht  laisson. 
53.  et  autres.    Die  Hs.  liât  li  autre, 
guazanbs  felilt  in  der  Hs. 

Gedicht. 

13.  Àlhors.  Ortsadverbia  werden  nicht  selten  in  Beziehung 
auf  eine  Person  verwandt.  So  albors  im  Sinne  von  „Jemana 
anders",  :.  /»'.:  Non  amarai  albors,  Sia  sens  o  folora  G  iront  de 
Born.  81,21  u.a.  Âhnlich  lai,  z.B.:  sui  tengutz  per  ti  amio 
Lai  (=  von  ihr)  on  es  ma  volontata  Bern.  de  Vent.  21,  13;  ..  is 

enaissi  ton  cor  eu  lai V"  —  „si  ai"  Giraut  de  Dont.  ■'.  v  Amors  , . 
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mon  cor  forza  d'amar  lai  On  sai  be  qu'amatz  no  sui  ges  Arnaut 
de  Mar.  11,3;  vgl.  Jùrgensmann,  Die  franz.  Ortsadverbia  in  pro- 

nominale)' Vericendung,  Diss.  Gôttingen  1907.  Auch  das  Subst. 
luoc  erschemt  in  dieser  Verwendung,  z.  B.:  Mos  sens  e  ma  co- 
noissenza  M' an  fait  en  tal  lnoc  chansir  Mbnch  v.  Mont.  14,2;  La 
honors  m'en  valra  mais  Que  d'autre  luoc  us  ries  jais  ib.  14,25; 
qui  en  dos  luocs  s'aten,  Vas  chascu  es  enganaire  Arnaut  de 
Mar.  4,  34. 

15.  tors.  Der  Plural  bedeutet  „Burg".  Ebenso  afr. :  Brutum 
mandent  .  .  Que  grant  mestier  unt  de  suceurs,  U  il  perdra  mult 
tost  ses  turs  Mûnchener  Brut  672. 

19.  Die  Verse  19  —  22  werden  von  Raimon  Vidal  in  seiner 
Novelle  „So  fo  e-l  temps"  wôrttich  angefiïhrt.  Die  Stelle  lautet 
in  der  Ausgabe  von  Comicelius  (Diss.  Berlin  1S88  v.  1370—75): 

So  qu'en  Bertrans  dis  a*l  partir 
De  lay  on  fo  gent  aculhitz: 
„E  sel  que  mante  faizitz 
Per  honor  de  si  meteys, 
En  fa  bos  acordamens 

Ab  sols  los  afizamens." 
40.  Coma  Vivia  de  cors.  Mit  Vivia  ist  wohl  der  ans  den 

afr.  Epen  bekannte  Vivien,  Neffe  WïlJielms  von  Orange,  gemeint, 
doch  konnte  man,  ivie  Ch.  liervorliebt,  auch  an  den  5, 19  genannten 
Vivian  oder  Vezian  von  Lomagne  denken.  De  cors  „zu  Streif- 
ziigen"'  wûrde  von  „guarnitz"  abhdngen;  Th.  schreibt  statt  dessen 
„d'estors",  doch  findet  sich  dièse  Lesart  nur  in  einer  Hs.  (unter  10). 
A.  trill  dalier  de  cors  beibehalten,  fragt  aber,  ob  nicht  ettva  in 
dem  ziceiten  Worte  ein  Ortsname,  étira  Cours  im  Arrond.  Ageu, 
stecke. 

60.  laire  ist  das  Verbalsubstantiv  su  lairar  „bellenu  und 
wird  auch  figiïrlich  gebraucht,  z.  B.:  ieu  serai  lens  De  tornar  a-l 
laire,  Si  m'en  puosc  estraire  Peire  de  Bussignac  2,  56. 

62.  an  môchte  Ch.  in  a- m  verwandeln.  Dies  ist  jedoch 
nicht  nôtig. 

73.  penre  im  Sinne  von  „berauben,  ùbers  Ohr  hauen"; 
ebenso  in:  tant  .  .  los  prent  con  lonbars  son  conpaire  Aigar  805; 
no  troba  merce  ni  ebausimen  Ab  son  senbor,  Anz,  quar  lo«raub' 
e'1  pren,  Si  volria  mudar  de  son  estatge  Mbnch  v.  Mont.  3,3. 

75.  Ch.  sclddgt  vor,  gegen  die  Hss.  el  no-n  und  v.  76  ab  el 
zu,  lesen,  doch  ist  ein  zwmgender  Grvmd  dazu  nicht  ersichtlich. 

75 — 77.  Nach  Sch.-G.  ist  die  Stelle  syntaktisch  nicht  durck- 
sichtig.  Der  Siwn  wird  jedoch  Mar,  voenn  man  sich  die  beiden 

XebcHsiïtze  umgestrllt  dcukt:  ,,Abcr  sic  dri'iekt  der  Biemen  nicht, wenn  man  auch  spâter  ubel  von  ihnen  redet,  vorausgesetzt,  dass 
nur  das  Geld  mit  ihnen  geht". 

82.  Dieser  Vers  und  die  folgenden  werden  con  "Raimon Vidal  in  seine  m  didaktischen  Gedichte  ùber  den  Ver  fa  II  der  Poésie 

„Abril  issi'  e  maya  iutrava"  zitiert  (Bartsch,  Dkm.157,13—22): 
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E  fazian  so  qu'en  Bertrans Del  Boni  dis  en  un  sirventes 
A  far  ries  homes  plus  cortes 
E  plus  francs  e  plus  donadors: 
„Que  sian  ses  tortz  faire  elitz 
Et  adreitz  e  francs  e  chausitz, 
Ad  aisso  fo  pretz  establitz, 

Qu'oui  guerreies,  e  so  fortmens 
Et  a  quaresma  et  avens, 
E  fezes  soudadiers  manens". 

88.  Fessen.  Die  streng  grammatische  Konstmktion  hutte 
den  Singidar  uerlcmgt;  doclt.  ist  es  nicht  notwendig,  eu  àndem, 
du,  wenn  allgemeine  AusdrucJce,  wie  „man,  Jeder"  etc.  Subjekt 
smd,  mehrfach  ewar  in  dem  ersten  Satze  der  Singidar  steht ,  im 
folgenden  jedoch  don  Siune  nach  der  Pfovrai  gébraucht  irird, 

z.  B.  :  Mal  estara  s'ancar  vilas  non  es  Tan  que  chascus  aia  gauch, 
s-ilh  respon  E  no-ls  enoi,  si  be-ls  pela  ni'ls  ton  14,22  sq.;  hom 
o  ténia  a  gran  meravilha  e  dizian  que.  .  Bartseh,  C/irest.  24,32. 
Ja  es  fmaet  sich  nach  derartigen  Begriffen  sogar  m  demselben 
Satze  der  Plural ,  z.  B.:  Amor  blasman  per  no-saber  Fola  gens 
Bern.  de  Vent.  15,15;  Totz  hom  mi  van  dizen  en  esta  maladia 

Que  .  .;  Be  sai  qu'ilh  dizon  ver  Sordcl  37, 1  sq.;  E  aisso  dizon 
totz  lo  mons  Jaufre  122».  Vgl.  Anm.  zu  25, 14,  und  Appel,  Pro- 
venzalische  Inedita  XXIII. 

89.  N'Atempre,  s.  zu  11, 47. 

34. 

9.  Lena  ist  eine  Ablc'nrzung  fur  Elena,  z.B.:  cui  ieu  sui 
plus  fis  Qu'a  Lena  Paris  Giraut  de  Boni.  28,  36.  In  dem  Liede 
35,  dus  ebenfalls  der  Herzogin  Jlathilde  gewidmet  ist,  braïuéht 
der  Dichter  deiiselbeu  Vergleich,  nur  netint  er  sic  dort  dem  Keim 
eu  Liebe  Lana  (v.  7).  DerVerfasser  der  Erluitteritny  ist  in  Folge 
dessen  zu  der  falschen  Angabe  gekommen,  dass  die  Herzoain 
llelena  geheissen  liabe. 

10.  Fach  ai  longa  quarantena.  Dièses  von  dem  grossen 
IcircMiehen  Fasten  entnommene  Bild  erseheint  in  demselheit  Sinnc 

noch:  ieu  l'amava  finamen;  Fait  ai  longa  quarantena  Bern.  de 
Vent.  4, 40. 

12.  dijous  de  la  Cena  ist  der  Griïndonncrstag,  der  Tag  der 

Emsetzwng  des  heil.  Abendmahls;  rgl.Det  a  manjàr  et  a  beure-1 
pimen  Lo  filh  de  dieu  lo  dijous  de  la  Cena  Ads  apostols  sus  en 
la  taula  plena  Bartseh,  DJcm.  32,35  (Matfre  von  Ermengaud); 
Au  dijos  de  la  Cène  semblant  romeu  Erberjat  a  Orlins  Itoss. 
(0)  7774. 

18.   las  très  de  Torena,  s.  Lebensbesehr.  S.  13. 
20.  sobre  lor  mais.  Sobre  stéht  nach  emem  Komparativ 

zmoeilen  im  Sitme  von  que,  z.B,;  cil  en  ont  grant  dol  . .  E  la 
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reine  en  fait  sor  totz  maior  Boss.  (0)  7553;  ela  es  sobr'  autras 
plus  cortesa  O.Schultz,  Prov.  Dichterinnen  IV,  11;  lo  sap  sobre 
totz  plus  valen  Pon^  de  Capd.  1,  6. 

25.  complia.  tïber  âerartige  Forme»,  in  denen  intervokales 
lateinisches  d  ganz  verschwunden  ist  und  die  von  Dichtern  (1er 
verschiedensten  Gegenden  verwandt  werden,  besonders  im  Beim, 
s.  Stronski  a.  a.  0.  136  Anm.  1. 

31.  Argentos,  jetzt  Argentan  liegt  im  sùdlichen  Teil  der 
Normandie  (Dep.  Orne).  Die  altère  For  m  Argentom  (Argentomum) 
ist  hier  des  Reimes  wegen  geàndert  worden. 

32.  Ma'l,  s.  Hengesbach,  Beitrag  zur  Lehre  von  der  In- 
klmation  im  Prov.     Diss.    Marburg  1885,  S.  14. 

36.  la  Saissa.  Mit  der  Sachsin  ist  natùrlich  die  Herzogin 
Mathilde  gemeint;  s.  S.  16. 

61  sq.  Bas  Geleit  zeigt  in  seinem  Bau  eine  Jdeine  Ab- 
weichtmg  von  der  Begel.  Oh.  ist  daher  geneigt,  in  den  Versen 
61  —  65  den  Anfang  einer  neuen  Strophe  zu  sehen,  doch  scheint 
der  Lihaît  ein  abgeschlossenes  Ganzes  zu  bilden. 

35. 

Erlâuterung. 

1 — 4.  seror  de-1  rei  Blckart  etc.  Dièse  Angaben  i'tber  die Prinzessin  sind  nicht  vollig  zutreffend.  Dieselbe  hiess  nicht 
Helena,  sonder n  Mathilde.  Der  Irrtum  des  ErUàrers  ist  durch 
den  missverstafulenen  Ausdruek  Lena,  Lana  (34,9  und  35,7) 
hervorgerufen.  Sie  war  die  im  Jahre  1156  geborene  Tochter 
Jleiitrichs  II  von  England,  icelche  1168  Heinrich  den  Lôiven, 
Herzog  von  Sachsen  und  Bayern  geheiratet  hatte..  Fin  Ana- 
ehronismus  ist  es,  wenn  ihr  eben  erst  geborener  Sohn  Otto  hier 
Kaiser  und  ihr  Brader  Richard,  Kônig  genannt  ivird.  Letztere 
Bezeiehnung  war  erst  seit  1189  zutreffend  (vgl.  Z.  6)  er stère  sogar 
erst  seit  1198,  wo  Heinrichs  des  Lôiven  Sohn  als^Otto  IV  Kaiser 
von  Deutschland  wurde;  er  regierte  bis  1218.  tïber  die  Grande 
von  Mathildens  Aufenthalt  am  englischen  Hof  s.  Lebensbeschr. 
S.  16. 

6 — 7.  l'assis  lonc  sa  seror  (vgl.  Gedicht  v.  27).  Die  Hss. 
lesen:  laissis  lonc  temps  sa  seror  und  saissis  lonor  sa  soror. 

Gedicht. 

7.  na  Lana,  s.  zu  34, 9. 
8.  lo  senher  de  Peitau  ist  Richard  Bôivenherz. 
9 — 12.  Sch.-G.  erkldrt,  er  verstehe  den  Sinn  nicht.  JDas 

Lied  ist  in  der  Normandie  zu  Ehren  der  Prinzessin  Mathilde 
verfasst  worden.  In  den  in  Rede  stelienden  Versen  sagt  der 
Dichter,  er  werde  nunmehr  in  die  Heimat  zuruckkehren,  werde 
cmch   die  Damen   begriissen,  die  dort  die  vortrefflichstefi  sind. 
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Aber  vergeblich  tverden  diejenigen  von  ihnen,  die  er  fruher  besungen 
haï  (v.  il),  jetei  cou  ilnii  neue  Lieder  eu  ihrem  Prêtée  erwarten; 
auch  dort  noch  werde  er  tinter  dem  Banne  semer  jetzigen  Herrin 
stehen,  die  jene  cm  Voreugen  ubertreffe  und  ihn  deu  cmderen 
abspenstig  mâche  (v.  13 — 16). 

11.  'Bels  Senher,  s.  eu  28,62.  —  Cembelis  s.  eu  32,22. 14.  mentau.  In  einem  Belativsatze ,  welcher  sich  auf  einen 
Superlativ  beeieht,  ist  der  Indikatw  weniger  hàufig  als  der  Kon- 
juuhlic,  aber  dock,  gebràuchlich,  z.  B.:  etz  .  .  la  plus  avinens  Que 
negus  boni  mentau  Peire  Vidal  24,14  u.  a.  Beide  Modi  neben- 
einauder:  De-1  melbor  rei  que  sia  ui  anc  fo  Daurel  1820. 

17.  Gens,  joves  cors.  A.  macht  darauf  cmfmerksam,  dass 
wàhrend  sonst  jcde  erste  Zeile  sàmtlicher  Strophen  einen  Binneu- 
reim  auf  —  ar  in  der  vierten  Silbe  liât,  dieser  hier  fehlt. 

20.  E-m  mudarai.  Mudar  reflexiv  „sich  von  ci  non  Ortzwm 
coulent  bewegen",  z.  B.:  si  volria  mudar  de  son  estatge  Monch 
v.  Mont.  3,4;  Atressrm  vuolh  mudar  de  sa  balhia  ib.3,6;  mos 

cors  .  .  s'es  en  vos  mudatz  ib.  4, 39. 
22.  es  plus  au.  Esser  luit  hier,  wie  Beimann  (a.  a.  0.  S.  66) 

hervorhebt,  die  Bedeutung,  dàher  auch  die  KonstrukUon  eines 
selbstàndigen  Verbums,  also  „sich  befinden,  stehen". 31.  Catalana.  Die  Cataîanen  standen  im  Bufe  besonderer 
Iriebensiriïrd  igkcit.  So  sagt  Baimon  Vidal  cou  Besaudun:  terras 
doas  o  très,  On  trobava  baros  assatz  Adreitz  e  ben  acostumatz 
E  donadors  vas  totas  mas,  E  auzic  nomnar  Catalas  Bartsch, 
VI- m.  150,5  sq.  Dultcr  erlddrt  der  heilige  Julittu,  tler  Sehutz- 
patron  der  Beisenden:  En  Cataloign'  ai  totz  mos  ces,  Et  soi  amatz 
Monch  v.  Mont.  lla,  24  —  25.  Namentlich  gedeuli  Girttut 
Biquier  der  Cataîanen  mit  begeistertem  Lobe,  so  40,14sq.  itud 
■in  Lied  65,  dessen  zurite  Strophe  ausschliesslich  diesem  Gegeu- 
stande  gewidmet  ist.    Einige  /critère  Belege  gibt  Gh, 

32.  Fanjau  steht  des  Beimes  voegen  statt  Fanjaus;  es  ist 
das  dite  Fanum  Jovis,  jetzt  Fanjaux  oder  Fuujcuicc,  eiu  Stàdtchen 
in  Languedoc  im  Dep.  Aude,  damah  stark  befestigt  und  im 
Besitz  des  Grafen  von  Toxdouse.  Die  Gastlichlceit  semer  Ein- 
wolnter  icird  auch  von  Peire  Vidal  besungen:  Mos  cors  s'alegr' 
e  s'esjau  .  .  pe*l  castel  de  Fanjau  Que -m  ressembla  paradis, 
Qu'amors  e  jois  s'i  enclau  E  tôt  quan  a  pretz  s'abau  E  domneis 
verais  e  fis  P.  Vid.  27,  1 — 7.  ÈineeJmen  Orten  und  Gegcnden 
vurdeu  bcsiimtnte  Eigenschaften  nachgeruhmt;  mon  vergleiche: 
es  francs  e  geut  ensenbatz  Tôt  enaissi  com  si  fos  natz  A  Tolosa 
part  Cabestanb  ;  Ardimen  a  d  Aragones  E  gai  solatz  de  Vianes 
tistr.     Peire  Vidal  30,  66  sq. 

36.    bliau,    s.  Wïnter,    Kleidtmg   ttud   l'ut.:   der    Frau    ustc. 
Ausg.  nul  Abiiaudl.  45  (1886),  22  -24. 

39.   Corrozana  soll  die  persische  Provins  Korasan  beneichnen, 
41.   na   Maier.     Dieser    Vèrstechname    fur    dit'    Hereogm 

Mathilde  ist  vielleicht  mit  ïtûcksicht  auf  die  Gleichheit  des  ersten 
Teiles  mit  dem  Namen  (Maeut)  getcdhlt. 
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36. 

Nr.  36 — 38  abgedrucld  bei  Witthoeft,  Surventes  joglaresc, 
Marburg  1891,  S.  44  —  48. 

5.   vos  vos.    Die  Hs.  hat  vos  o. 

8.  La  raucha.  So  Tobler  statt  Faraucha  der  Hs.;  vgl.  E'ih 
rauca  votz  Que  rascla  Aldric  de  Vilar  1, 16;  m'enuoia  .  .  D'orne 
rauc  que. s  fassa  chantaire  Mônch  v.  Mont.  15b,  2 — 3. 

11.  e  gema.    Die  Hs.  hat  eugema. 
12.  avols  gens  de  Savoia.  Es  scheint  hiernach,  als  ob  auch 

damais  scJton  die  Savoyarden,  die  sich  nieht  gerade  durcit 
Sauberlrit  auszeichnen,_sich  in  der  Welt  Jierwmtrieben. 

13.  mal  estan.  tfber  esser  mit  dem  Gerundium  s.  Diez,  Gr. 

3,  199;  Ztsehr.  10,  549—50. 
14.  In  der  einzigen  Handschrift,  die  unser  Gedicht  bringt, 

folgen  auf  die  beiden  ersten  Strophen  nocli  drei  weitere  und  ein 
Geleit,  die  swa/r  in  der  metrisclien  Form  zujenen  beiden  Strophen 
Stimmen,  aber  inhaltlich  nichts  mit  demselben  zu  tun  haben. 
Die  ersten  zicei  sind  nàmlich  eine  Wïederholwng  der  Strophen 
1 — 2  von  Nr.  21.  Die  dritte  nnd  das  Geleit  finden  sich  zivar 
nicht  in  den  ûbrigen  uns  erlialtenen  Versionen  des  lezteren  Ge- 
dichtes,  passen  inhaltlich  aber  so  gut  zu  demselben,  dass  man  kein 
Bedenlen  tragen  icird,  sie  dort  als  letzte  Strophe  und  erstes 

Geleit  einzuf'àgen.  Die  Form  der  Ûberlieferung  unseres  Gedichtes wùrde  sich  demnach  so  erlidren,  dass  ein  Abschreiber  in  seiner 
Vorlage  dasselbe  unvollstândig  vorfand,  nàmlich  nur  die  beiden 
ersten  Strophen,  und  statt  des  fehlenden  Telles  den  Anfang  und 
den  Schluss  eincr  uns  sonst  nicht  erlialtenen  Gestalt  des  Sirven- 

teses  Nr.  21  anfugte,  weil  dièses  die  gleiche  meirische  Form  auf- 
weist.  lieimann  (a.  a.  0.  S.  36)  mochte  unser  Gedicht  dem  Bertran 
absprechen,  doch  ist  der  einzige  Grand,  den,  er  anfuhrt,  das  hàufige 
Vorkommen  des  Hiatus  (v.  1, 10,  11)  nicht  cds  stichhaltig  an- 
zuerJcennen. 

37. 

1.  Auch  dièses  Sirventes  mochte  Bcimann,  offenbar  mit  Un- 
redit,  vmserm  Dichter  absprechen,  iveil  es  nach  seiner  Ansiclit 
(a.  a.  0.  S.  37)  dem  Gharalcter  desselben  wenig  gemdss  sein  wurde, 
da^s  er  in  Bezug  auf  lieim  vmd  Stropîienbau  sich  der  Erfmâ/img 
eines  andern  Dichters,  des  Baimbaut  von  Aurenga  (s.  S.  46),  be- 
dient  lai  lie. 

2.  folhar  bildet  ein  Wortspiel  mit  dem  Namen  Folheta. 
7.   gels.    Das  ges  der  Hs.  ist  ein  offenbarer  Schreibfehler. 
12.  asiata  wird  von  Ch.  fur  eine  Ableitimg  von  ais  erTdàrt 

und  mit  „Woh)iung-  ubersetzt.  Man  wwrde  dann  aber  lieber 
vHausgeno8senschaft,  Gefolge"  ubersetzen,  entsprechend  dem  glcich- 
artigen  maisnada.  Aber  Ch.  hebt  selbst  hervor,  dass  die  Form 
der  Endung  -ata  schwer  zu  erkliiren  sei.    lu  der  Tat  wwrde  man 
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(l(i)in  dreisilbige8  *aisada  erwarim,  wàhrend  asiate  vier  Silben 
sàhlt.  Dus  altfranz.  assiete  in  a.  de  manoir  „lieu  où  Von  peut 
placer  une  habitation"  (s.  Godefroy),  ouf  weïches  A.  hinweist, 
Kommi  von  assedere  imd  kanm  mit  dan  vorliegenden  Wort  nichts 
,:k  tun  Indien.  Wie  us  iio-n  v.  14  (keiner  vonEuch)  beiveist,  handelt 
es  sic/i  hier  nichi  un/  eine  Wohmmg,  sondern  wm  fine  Gruppe  von 
Personen.  Du  mm  asiata  sonst  nirgends  belegt  ist  und  nichi 
erMàrt  /reniai  kann,  so  ist  dafur  vieUeicht  esclata  (alul.  slahta 

qGeschlecht,  Famîlie,  Sippe")  zu  lesen,  val.  son  de  fer'  esclata 
Maimb.  d'Aur.  5,  21;  renhatz  per  argen,  Roma  del  mal'  esclata 
e  de  mal  coveu  Guilh.  Fig.2,34.  Dann  inuss  àber  wegen  der 
Silbenzahl  de  vostra  esclata  geschriebai  werden.  Th.  behàlt 
asiata,  verwandelt  aber  e  in  en. 

14.  lata  bezeichnet  hier  die  Einfriedigung ,  den  Zaun,  der 
das  Grundstûck  einschliesst;  Ch.  sieht  darin  den  Sims  des  Duchés. 

16.  N'Archambaut  {die  Hs.  hat  Archimbaud)  ist  wahr- 
scheinlich  Archarnbaud  V,  Vizgraf  von  Comborn,  s.  zu  27,10. 

17 — 18.  Wie  Ch.  bemerkt,  stellt  Bertran  hier  die  beiden 
Sôhne  des  Grafen  Elias  V  von  Périgord  einander  gegenuber: 
Vers  17  lautet  in  der  Hs.  :  qe  lautres  o  ha  tout  laissât. 

25.  sahus.  Ûber  dies  Wort  s.  Werth,  Ztschr.  12,265  —  66. 
Gang  anders,  nach  meiner  Ansicht  nicht  richtig,  fasst  Ch.  das 
Wort.  Nach  ihm  ist  das  in  v.  25 — 28  enthalteue  Bild  ans  der 
Vogeljagd  mit  Lockpfeifen  entnommen,  m  iceleher  der  Jagcr  eine 
Lockpfeife  ans  Flieder  (sahuc),  die  befestigt  (aficat)  ist,  ertônen 
(glatir)  làsst. 

29.  Lieucata,  heute  Leucate,  fridier  ein  befestigter  Ort,  jetet 
ein  Dorf  im  Dep.  Aude.  Damiata  in  v.  31  ist  eine  Stadt  im 
jetzigen  Dep.  Tarn,  also  beide  in  Languedoc  gelegen.  S.  und  Ch, 
sehen  in  der  Verirendung  dieser  beiden  Namen  ein  Wortspiel. 

Jener  ùbersetzt:  ,,Ich  b/'n  nicht  von  Treff'eleicht  (lieu  chazer), 
sondern  ireile  in  Schadenstadt  (dainnum) *;  dieser  siel/t  in  dan 
ersten  Namen  einen  Anklang  an  leu  und  catar  „sehenu,  in  dem 
zweiten,  wie  S.,  an  damnum  (dam  i  a  +  ta).  A.  schliesst  sich 
Suchiers  Deutung  an  und  gibt  folgende  Érkld/rung:  „Ich  bm 

m'cJrf  so  glûcklich  daran,  dass  /nie  ailes,  iras  icJi  wànsche,  leicht 
in  den  Schoss  fâllt,  sondern  muss  Schaden  und  Verlust  aieiden." 
Vgl.  Tobler,  Verblïiniter  Ausdruck  und  Wortspiel  in  (dtfranrbsisclier 
Bede,  Sitzungsber.  der  Ac.  zu  Berlin  1882,  S.  533. 

38. 

2.  Die  einzige  Handschrift ,  welche  dies  Gedicht  idierliefert, 

l/'est  a  comdat,  wofur  T.  acoindat. 7.  curalha.  Die  Hs.  hat  coralba,  docli  konnnt  dies  Wort 
r.  is  aïs  Beimwort  ror.  Wie  A.  hervorhébt,  liegt  hier  jedoch  das 
afr.  curaille  vor,  dus  von  curer,  escurer,  nfr.  écurer  ..sdubenr 
lierkunnut.  und  ,}Kehricht,  Abfall"  bedeutet.  iiaio/t  rertrendet  es 
in  der  Tat  eininal  in  derselben  ïtbcrlriuiaicn  UedaUuug  nie  uuser 
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Dichter  :  Veuz  mielz  vivre  d'autrui  .  .  curaille  Qu'od  esforz 
d*arrnes  .  .  Tun  riche  règne  délivrer  Ducs  de  Norm.  II,  9340. Dalier  ist  curalha  zu  lesen. 

12.  milhargos  Jiwnig",  afr.  millargeux  (s.  Godefroy)  heîsst 
eigentlich  Jiirseartig" ,  denn  es  ist  e/ne  Ableitiuig  von  milh,  îat. 
niilium  „Hirse".  —  reguardar  ist  Mer  technischer  Ausdruck  „be- 
schauen,  auf Fiwnen  tattersuchen";  bei  lebendigen  Tieren  beschrànkt 
sich  dies  auf  die  Untersuchung  der  Zunge. 

14.  quan.    Die  Hs.  hat  qain  ;  ebenso  quieus  m  v.  15. 
23.  Die  Hs.  liest  as  raaior  cors  dnns;  die  Besserung  stammt 

von  Th. 
36.  In  der  Strophe  6  fehlt  die  erste  Zeile  mit  dem  Beim 

auf  -u.c. 
42.  empassetz.  Nach  don  Vprscldage  von  T.  schreibt  Th. 

einpansetz  gegen  die  Hs.;  eine  Àiulerung  erscheint  aber  nicht 
notig ,  da  empassar  in  der  alten  ivie  in  der  modernen  Sprache 
„lierunterschluckeniC  heisst. 

43.  Kaiinons  de  Planel.  Eine  Perso  nlichkeit  dièses  Namens, 
Schlossbesitzer  in  der  Diôzese  Agen,  wird  von  Gh.  fur  das  Jahr 
1243  nachgeiviesen  (Hist.  de  Languedoc  8, 1119),  und  Sch.-G.  macht 
darauf  aufmerksam,  dass  ein  Rfaimon]  del  Plan  auch  in  einer 
Tenzone  zwisclien  Bufian  und  Izarn  (Malin,  Gedichte  954)  aïs 
Schiedsrichter  genaimt  wird  wid  dass  er  nicht  nur  fur  das  Jahr 
1243  nachgeiviesen  ist,  sondern  schon  1233  begegnet  (Gallia 
Ghristiana  II,  954  E). 

39. 

6.  a-l  for  de  Catalonha,  d.  h.  wie  ein  Gatalane  es  jetzt  an 
Eurer  Stelle  tun  iviïrde  (A.).  Die  Catalanen  waren  ivegen  ihres 
feinen  Benehmens  beruhmt,  vgl,  zu  35,31. 

15.  a  talan  que  jonha.  Scli.-G.:  „jonher  „anJcommen"  be- 
friedigt  nicht,  vielméhr  dïtrfte  hier  das  Wort  eine  verfànglichcre 
Bedeutung  haben".  Dies  ist  tvohl  moglich,  aber  nicht  ivahr- 
scheinlich.  Der  Graf  wird  getadelt,  iveil  er  aus  Furcht  oder  ans 

Lii*sig~keit  ein  Stelldichein  verpasst  hat.  Wie  in  den  4  ersten  Zeilen, der  StropM  nur  davon  die  Bede  ist,  sich  auf  den  Weg  zu  machen, 
so  heisst  es  in  v.  15  u.  16,  der  Liebhaber  musse  ailes  daran  setzen, 
wn  auch  (rechtzeitig)  anzuJcommen. 

22  und  23.  Die  Lesart  der  Hss.  Antre  beira  (antre  bere, 
autre  bera)  e  Dordonha  De  regart  no- us  daratz  (dara)  sonha 
geht  offenbar  auf  einen  schon  verderbten  Typus  zuruclc.  Th. 
schreibt  Ane  Bibairac,  nimmt  also  an,  es  sei  die  Stadt  Bibairac 
(Dep.  Dordogue)  gemeint.  Mon  erwartet  jedoch  den  Namen  eines 
zweiten  Elusses,  der  ebensowenig  wie  die  Dordogne  einen  feurigen 
Liebhaber  suruckzuhdlten  vermoeht  hotte.  Gh.  làsst  dalier  Beira 
Stehen  und  vermutet,  dass  damit  die  Vézere  gemeint  sein  kônne, 
mdem  er  auf  die  beiden  ParaMélformen  veire  und  vezer  hinweist. 
Leizterer  Hinweis  ist  allerdiugs  insofem  nicht  zutreffeiul,  als 

llomanische  Bibl.    Bertran  von  Born.  14 
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in  einem  FaUe  em  <l  (videre),  in  dem  andern  em  s  (Visera)  zu- 

grwnde  liegt.  A.  schtàgt  coc,  Autr'  EUbera  eu  lesen,  also  „em 
andrer  Ebro,  d.h.  ein  Fluss  ebenso  gross  voie  der  Ébrou,  aoch 
ist  dies,  abgeséhen  von  formeUen  Bedènken,  wohl  etwas  weit  her- 
geholt.  Sch\-G.  weist  in  Ztschr.  16,228  swei  Même  Fiasse,  namens 
aère,  Berre  nach,  den  einen  im  Dep.  Drôme,  den  andern  im 
D>p.  Aude  wnd  gîcmbt  dass  letzterer  hier  gemevnt  ist.  P.  Meyer 
(Mont.  21,  158  9)  erTdàrt,  der  Smn  erfordere  einen  grôsseren 
Fluss  m  der  Nahe  der  Dordogne  wnd  seMàgi  Entre  Auvezara 
vor.  Sodann  ist  das  Verbum  statt  ins  Fut.  wnzweifélhaft  ins 
Gond,  eu  seteen.  Ich  hutte  frûher  dera  geschrieben,  wnd  so  liesi 
auch  Th.;  jetzt  habe  ich  mit  Ch.  wnd  Sch.-G.  deratz  emgesetet. 
Jjelzterer  ubertragt  die  Steïle:  „Wenn  lhr  Lust  hiïttet  zu  gehen, 
st>  wûrdei  lhr  Euch  uni  Jceine  Gefàhr  kwmmern  vn  dem  Gebiete 

swisehen  der  Bera  wnd  der  Dordonha,  d.h.  Hir  w'ùrdet  Euch nicht  furchten,  auch  voenn  die  Entfernung  eme  so  grosse  wà/re 

irie  ewischen  dru  genawnten  Flûssen".  Denkbar  wà/re  auch  dera 
(nach  dara  in  D)  vndem  man  den  Ausclruck  mit  entre-e  als 
Subjekt  auffasst:  „Sowohi  die  B.  aïs  auch  die  D.  (nàmUch  sie 
zu  ûberschreiten)  wûrde  Euch  Jceine  Furcht  emflôssm".  Aller- 
dings  stéht  nach  entre-e  das  Verb  gewôhnlich  im  Plural. 

41.  Azemar  ist  Ademar  oder  Aimar  V,  Vizgrafvon  Limoges. 

42.  en  s'onor.  Die  Hss.  hàben  sonor  en  sabria.  Ch.  scfùagt 
vor:  Qui  s'onor  e-ns  abria  „der  sein  Leben  wnd  uns  scliiïtzt".  S. 
wnd  Th.:  Qui  s'onor  eus  abria  „der  sein  Lehn  selbst  sàhûtet." 
Bei  letzterer  Lesart  gibt  ..eus-1  Jeemen  guten  Smn,  erstere  scheint 
dem  Inhalt  des  ganzen  Geaichtes  zu  widersprechen,  u-eil  sie  nàmlich 
ein  Lob  Ademars  enthalten  wûrde.  Wïe  wir  gesehen  {S.  50), 
ist  dus  Surventes  etwa  11S4  entstanden,  als  ein  Streit  zwischen 
Richard  wnd  Gottfried  bestand.  In  diesem  nahmen  mehrere  cou 
Richards  Baronen,  die  sich  frûher  gegen  ihn  empôrt,  gegen  ihren 
Lehnsherm  Partei,  wnter  ïhnen  auch  Ademar.  wàhrend  Bertran 

energisch  gegen  dièse  wnd  fur  Richard  auftrat  (S.  3.2 — 36).  Daher 
wûrden  die  Worte  „ Ademar  beschûtzt  wnsu  nicht  uur  wneutreffend, 
sondern  in  Bertran*  Mande  geradezu  wndenkbar  sein.  Stéllt  man 
en  vor  s'onor,  SO  wirft  Bertran  dem  Ademar  cor,  das*  er  sich 
jetzt  in  seinem  Bande  verkrieéhe,  wnd  das  ist  der  Ton,  in  dem 
der  Dichter  immer  cou  jenem  Baron  spricht,  vgl.  2,10;  3,11; 
10,75;  14,36  u.  a. 

43.  ebar  ist  schwer  su  erkldren.  A.  schlâgt  car  cor  untl 
vermutet,  die*  kônne  des  Reimes  wegen  fur  cair  stehen,  also  cou 
cairar  Jeommen,  das  voie  eseairar  „abrundenu  bedeute.  Cairax  ist 
jedoch  nirgends  bélegt  wnd  eseairar  heisst  „ausmesscnu,  dann 
„ordnen,  regeln".  S.,  Ch.  wnd  Th.  lesen  gtir  cou  garar  „behûtenu. 
Aber  abaesehen  davon,  dass  wohl  Jcaum  em  Schreiber  dus  schwer 
verstânaiiche  car  statt  des  hâwfig  vorkommenden  gar  gesetei  hutte. 
gibt  letsteres  auch  keinen  guten  Siwn.  Wie  ich  :.u  c.  42  hervor- 
gehoben,  ist  Bertran  dem  Ademar  femdlich  gesonnen,  wnd  man 
haun    ihm    daher   hier    nicht    Worte    in    den   Sluntl   legen,    durch 
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wélche  er  jeuem  étiras  Chutes  wûnschèn  wurde.     Ich  môehte  nach 
vie  vor  m  char  clen  KonjunJctir  von  chardar  séhen,  das  eigentlicli 

-bwrsten,  leratzen,  striegeln"  heisst,  Mer  also  in  ùbertragenem 
Sinue  gebraueht  wâre,  wie  noch  jetzt  das  franz.  carder  ver- 
wendet  ivird. 

44.  Sa  paucka  Lombardia.  Nach  Ch.  hutte  Bertran  die 

Vizgrafschaft  Limoges  hier  „die  Meine  Lombardei"  genannt,  uni 
den  Bund  der  limousiniseJien  Barone  gegen  Richard  ironisch  mit 
dem  der  lombardischen  Stddte  gegen  Friedrich  Barbarossa  su 
vergleiehen. 

45.  Hier  und  in  den  folgenden  Verseu  ist  von  'Richard Lôwenherz  (nostre  senker  v.  43)  die  Bede;  der  Dichter  stellt  ihn 
dcn>  à/ngsUichen,  vorsichtigen  Ademar  (v.  42)  und  dem  wngàlanten 
Gottfried  (v.  1  sq.  u.  51)  lobend  gegeniiber. 

40. 

9.  qu'a  pelatge.  Die  beiden  Hss.  haben  ca  pel  aya  und 
capellaia,  ivas  keinen  Sinn  gibt.  T.:  pus  c'a  pel  laja  „wewn  sir 
hâssliche  Haut  hatu;  Th.:  mas  chapel  latge  „du  montent  qu'elle 
laisse  le  chapeau,  qu'elle  cesse  de  se  parer  la  tête";  Cit.;  mas  c'a 
pel  latge  oder  mas  ckap'  a  latge.  Wenn  man  die  Konjektur 
Toblers  auninnnt,  so  muss  statt  laja  dem  Beim  zu  Liebe  latge 
geschrieben  werden.  Die  franzosische  Endung  -e  statt  -a  erschevnt 
noch  v.  25  und  wird  auch  von  andern  Dichtern  einzeln  verivandt; 
z.B.:  Qued  roda  ners  vire  So  desus  desotz  Folq.  de  Rom.  6,33; 

Per  merce.us  prec  que  no-m  siatz  salvatage  (se.  die  Dame)  Alb. 
de  Sist.  9, 15;  M'enoia  .  .  .  cavals  que  tire  Mônch  v.  Mont.  10,4. 
Wèitere  Beiapieîe  s.  Suchier,  Lemckes  Jahrb.  14,307,  Anm.l  und 
Loos,  Die  Nommalflexion  im  Prov.  S.  25,  Anm.  3.  Besser  ist 

aber  wohl  mit  Levy  (Prov.  W.  B.  1,  205)  qu'a  pelatge  „Ausfallen 
der  Hctare,  Haarschtvund"  zu  lesen.  Raynouard  (4,485)  belegt 
dus  Wort  einmal  in  der  Bedeutung  „pelage,  Haarfarbe" ;  aber 
ufr.  pelage  heisst  nach  Sa<-/is  daneoen  auch  „das  Euthaaren  der 
Haute",  ist  fdso  gleidibedeutend  mit  pelade. 

11.  s'apatge.  In  den  Hss.  steht  sa  paya  und  si  paia.  In 
Bezug  auf  die  Ànderung  gilt  das  zu  v.  9  Gesagte. 

13.  si  ama  dintz  son  ckastel.  Nach  Ch.  „werm  sie  ihren 

Gatten  liebt",  A.:  ,,u:enn  sie  sich  von  der  Gesellschaft  abschliesst 
und  fur  sich  lebt,  um  ungestort  der  Liebe  zu  frôhuen;  die  gute 

Sitte  verlangte,  dass  sie  sich  zuweilen  zrige". 
29.  art  l'arcka  e-l  vaissel,  vennut/icJi,  damit  das  Geld  nicht 

in  die  Kistt'ii  und  Sdirnnke  vcrpacld  îcenleu.  kunn,  sondern  aus- 
gegeben  werden  muss. 

34.  Et  li  sobra  blatz.  Der  Hauptsatz  mit  et  steht  hier  im 
Siune  ei/nes  Konzesswsatzes;  s.  Herm.  Joharmsen ,  Der  Ausdruck 
des  Concess/ivverhaltnisses  vm  Altfraneôsischen,  Diss.  Kiel  1884, 

8.64;  Friedrich  "Bruss,  Der  Ausdruck  des  Konzessiwerhàitnisses 
im  Miltel-  itttd  Neufranzosischen,  Diss.  Gâttmgem  1906,  S.  127— 128. 

14* 
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41.  port'  e  vielh.  A.:  porta  vielb;  T.:  „mam  konute  auch 
denken  an:  port  de  vielh  e  novelh  Arnautz  joglars  a  Richart, 

ioo  port  Coiij.  J'nïx.  wcbre". 
42.  Arnautz  joglars,  CameUo,  Lu  Vitaele  Opère  M  Arnaldo 

Du  niella,  Halle  1883,  8.3  i  sprichi  die  Vermutimg  aus,  dass 
hier  Amant  Daniel  uugeredet  wirtl,  <ler  SjiieliiHinu  trur  ami  der 
seinerseits  emem  Bertrcm  ein  Lied  ûbersandt  hat. 

44.    pot  s.  Anm.  su  14,41. 

4L 

K.  Lewent  macht  in  Herrig's  Archir  130,  324 — 34  die  Ver- 
fasserscliufl  (iailhems  de  San  Gregori  wahrscheinlich. 

1  sq.  Àhnliche  Gedanken  spricht  Blucassetz  z.  T.  mit  den 
gleichen  Ausdriïcken  und  Wendungen  ans  in  No.  6  (Mahn,  Werke 
der  Tfoub.  3,246,  Der  Troubadour  Blucassetz,  hrsg.  voit.  O.  Klein. 
Lrogrumm,  Wïesbaden  1887,  No.  6  (S.  12—14). 

11.  corredor  ist  der  technische  Ausdmek  fur  Tlunkler,  z.B.: 

Degra  si  menar  daus  totz  latz  Coredors  e  cavals  armatz  Boni/'. de  Castel  1,  5. 

31.  Massas  sind  die  Streitkoiben ■■,  die  nur  von  Knechten, 
nicht  van  Bittern  gefûhrt  wurden,  rgl.  enuoia'm  .  .  .  ries  hom  que 
massa  vol  traire  Mônch  v.  Mont.  9,  6. 

33.   a  l'entrar  de  l'estor,  s.  zu  7, 21. 
35.    arratge,  s.  zu  26, 13. 
50.  Wie  Bertoni.  (Bev.  des  lang.  rom.  55  (1912)  92—93  mit- 

teilt,  weist  die  Handschrift  a  ausser  den  5  auch  in  den  uhrigen 

3Iuuuskripten  nberlieferten  Strophen  noch  eine  u-eitere.  sechste 
auf,  ivelehe  mit  einigen  unerheblichen  Verbesserungen  folgender- 
massen  luutet: 

Amors  vol  drut  cavalgador, 

Bon  d'armas  e  lare  de  servir, 
Gen  parlan  e  gran  donador 
E  tal  que  sapcha  far  e  dir 

Fors  e  dintz  son  estatge 

Segon  lo  poder  que  •  lh  es  datz 
E  sia  d'avinen  solatz, 

Cortes  e  d'agradatge; 
E  donna  qu'ab  aital  drut  jatz 
Es  monda  de  totz  sos  pechatz. 

Sie  findet  sich  auch  in  einigen  anderen  ilss.  (s.  Leirent  S.  325). 
Bertoni  druckt  den  étiras  rerderbten  Te.rt  der  Ils.  (î  im  Ausehluss 
an  den   ron  a  (di. 

53.  guerreiatz.  Th.  hebl  herror ,  dass  der  Indikutir  naeli 
enanz  «pie  auffâUig  set,  und  mochte  m  diesem  Felder  einen  Qrunâ 

sehen,    dus  (ledieht   elier   einem    Itidieuer.    mie  Ijinj'rune  Ciguht. 
als  ilem  Bertrcm  von  Born  msuschreiben.    Dem  gegenûber  bemerkt 
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Ch.,  dass  auch  bei  guten  provenzalischen  Dichtern  der  Indikativ 
des  Reimes  wegen  statt  des  Konjunktivs  eintrete.  Richtiger  ist 
es,  zu  sagen,  dass  damais  der  Autor  grôssere  Freiheit  in  der 
Wald  des  Modus  hutte,  je  nach  der  Fdrbung,  wélclie  er  dem  Ge- 
danken  zu  gében  wûnschte.  Eine  cmdre  Stelle,  wo  enanz  que  mit 
dem  Ind.  verbu/nden  erscheint,  ist:  ai  mestier  .  .  De  dar,  en  ans 

qu'om  no  mi  quier  Daude  de  Pradas  10, 14.  Eine  anderebringt 
Appel,  ProvenzaZische  Inedita  XXIV:  No'n  estaray  qu'un  vers 
non  lays  Say  sus,  enans  que  plus  mi  tays  Jordan  Bonel2,2. 
Ziemlich  hdiiflg  steht  im  Afr.  der  Ind.  nach  ains  que,  devant  (ce) 
que,  s.Màtschke,  Die  Nébensàtze  der  Zeit  im  Afr.,  Diss.,  Kiel 
1887,  S.  47 — 48.  Demnach  ist  die  von  Ch.  éventuel!  vorgescMagene 
Andenmg  in  „guerr'  aiatz"  uieht  nôtig. 

I. 

lsq.  Das  Gedicht  ist  bereits  herausgegeben  von  Victor 
Lowmshy,  Ztschr.  f.  franz.  Spr.  201268—89. 

3.  e*m  senh.  Senhar  se  als  Zeichen  des  Staunens,  z.  B. 
Ogïers  les  voit  (se.  die  grosse  Zahl  der  Feinde)  si  se  prist  a 
seingnier  Ogier  li  Dan.  12407;  Et  quant  Gaufrey  les  vit  (die 
Heiden),  si  se  prist  a  segnier  Gaufrey  7603. 

12.  l'ensenh.  Lowmshy  lasst  mit  der  Handschrift  E  das  in 
der  andern  (Da)  befittdliche  V  weg,  doch  scheint  der  Sinn  „aber 
Gott  ivill  nicht,  dass  man  ihn  belehre,  sclmlmeistere"  das  Pro- 
nomen  zu  erfordem. 

15.  Fraire  ist  der  Versteckname  Bertrans  de  Boni  fur 
Wilhelm  von  Berguedan  (s.  Anm.  zu  14,  54).  Der  Dichter  er- 
innert  diesen  also  hier  an  die  vielen,  gemeinsam  begangenen 
Jugendtorheiten. 

19.  Que  es  hom  ist,  ebenso  ivie  das  Ni  que  val  der  folgenden 

Zeïle,  ein  von  quan  m'o  consire  abhâ/ngiger  indirekter  Fragesatz. 
26.  ni- s  mire.  Se  mirar  hat  hier  offenbar  etwa  die  gleiche 

Bedeutung  ivie  das  danebenstehende  se  faire  gai.  Dieselbe  scheint 
corzuliegen  in  zivei  Stellen,  die  Levy,  Prov.  Wôrterb.  5,  285  an- 
fûhrt  mit  dem  Zusatz,  sie  seien  ihm  nicht  Mar,  z.  B.  En  lor 

cambra  los  vay  menar,  Qu'om  s'i  pogra  per  sert  mirar,  Tant  fon 
bêla  e  replandens  Guilh.  de  la  Barra  1434  (worin  que  —  i  „wo"  be- 
deutet);  ganz  àhnlich:  E  van  lor  senhas  desplegar  Qu'om  s'i  pogra 
per  sert  mirar,  Tant  foro  de  noblas  colors  ib.  196. 

33 — 34.  Dièse  Verse,  m  denen  cdso  der  Dichter  erklàrt,  dass 
er  dem  iveltlichen  Leben  entsage,  um  ein  besseres  zu  beginnen, 
liefern  noch  Stronski  einen  der  Beiveise,  die  fur  die  Urheberschaft 
Bertrans  de  Boni  spreclien. 

46.  Folquetz.  Der  so  angeredetc  ist  unziveifclhaft  Folquet 
von  Marseille,  da  unser  Gedicht  deufliche  Anspielimgen  an  und  Be- 
zugnahmen  auf  Gedichtc  jettes  Trobadors  enthàlt.  So  der  Anfang 
(v.  1—5)   auf  XIX,  62—68;   das  erste  Gcleit  auf  XIX,  16—22; 
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Jus  gweite  ouf  XVII,  56 — 59,  ico  sogar  die  Wendung,  „den  Tod 
einea  cmdern  tôten"  sich  bereiti  fmdet.  Dos  erste  rifcr  beiden 
Gedichte  ist  on  Azimun  gericktet  (XIX,  63),  ivas  nach  Stroiiski 
(s.  Audi.  :i(  32,  il)  der  Verstechname  ist,  mit  wélchem  sich  Folquet 
VOVi  Marseille  und  Bertrau  de  Boni   heiiauuteu. 

II. 

4.  porta  guirlamla,  udmlich  ah  Zeichen  der  Freude. 

5.  E*l  reis.     Gemeint  ist  Philipp  August  von  Frankreich. 
10.   gas.    Wie  ich  Ztschr.30,584—590  nachgeiciesen  habe, 

steht  gas  uicht  fur  gaps  (s.  Arvm.su  20,23),  sondern  stammt  ver- 
muilich  «us  dem  Germanischen  %md  bedeutet  „Geschwdts". 

21.  fraires  aitals  dos,  d.h.  soJche ,  toelche  den  eben  auf- 
gesteUten  Anforderungen  geuugeu  Jcôwnten;  a/us  v.20  geht  liervor, 
dass  er  den  Kônig  Richard  uud  dessen  Bruder  Johann  ohne  Land, 
der  den  Titel  dues  Grafen  von  Mortain  fûhrte,  meiut. 

27.  us  coms  de  Saint  Tomas.  Nach  Th.  bedeutet  dies  ..ein 

englischer  Graf",  der  lieilige  Thomas  sei  Thomas  von  Canterbury: 
gerade  so  bedeute  14,47  la  terra  Saint  Aimon  einfach  England 
nach  dem  h.  Edmund.  Gemeint  wdre  mit  diesem  englisclwn  Grafen 
Ranulf,  Graf  von  Chester,  welchen  HeinrichlI.  mit  der  Constance, 
Wiiirc  seines  Sohnes  Gottfried,  Herzogs  von  der  Bretagne  ver- 
Jieiratet  hatte.  Bei  dem  Tode  Heinrichs  ron  den  Bretonen  ver- 
trieben  ,  irar  er  mit  Richards  Hiïtfc  1196  siegreich  in  das  La)ul 
zurûckgekehrt. 

28.  Bresilianda,  s.  su  6,  33. 

31.  lor  Artus  demandan.  Anspielung  ouf  die  bekannte  Sage 
der  Bretonen,  dass  Artus  uicht  gestorben  sei,  sondern  einst  wieder- 
Lummen  werde,  uni  sein  Volk  su  befreien. 

33.  A'is  baros  cui  argens  blanda  etc.  Wie  Th.  hervorhebt, 
geirann  Richard  1197  mehrere  frauzôsische  Vasallen  durcit  Geld- 
geschenke,  besouders  den  Grafen  von  Flanderu  uud  Renaud  ron 
Dammartin.  Der  Dichter  irarnt  nun  solche  Baroue,  die  sich  étira 
ehenfalls  durch  Géld  geirinuen  lasseu  kiiunteu,  cor  der  Seldufflieit 
Richards. 

35.  passen  lo  pas,  fig.  ..den  entscheidenden  Schritt  tuir, 

vgl.  si -s  gardes  Domna  a-l  traspas,  anz  qne-l  passes,  Ja  vils  ni 
sobriers  ni  savais  No'lb  plagia  Gir.  de  Boni.  1,  71-74. 

42.  Al  comte  qu'a  noinn'Ugos.  Gemeint  ist  damit  Hugo  IX. 
ron  Busignun,  mit  dem  Beiuameu  der  Brauue.  der  spdtere  Graf 
nui  der  Mark.  Er  befand  sich  in  Richards  lleer.  als  dieser  1196 
in  die  Bretagne  einfiel,  and  gehôrte  :u  deueu,  die  der  englische 
Kônig  auf  die  Nachricht  ron  Philipp  Augusts  Angriff  «usicdhltc, 
um  sich  gegen  diesen  su  iranien.  Bertran  drueki  in  r.  44  die 
Uoffmmg  ans,  Hugo  werde  sich  uicht  durch  die  Frunzoscu  be- 
stecheu  lasseu. 
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III. 
13.  Guerra  fai  de  vila  cortes.  Fin  àhnlicher  Sats  fmdet 

sich  bei  Peire  Cardinal  4, 16:  grans  guerra  .  .  fai  mal  senhor  vas 
los  sieus  afranquir. 

16.  esterlis  und  tornes  bezeichnen  allgemein  englisches  und 
franzosisches  Geld.  Jenes  ist  dus  englische  sterling,  das  eiue 
Mùnze  bezeichnete  und  aus  esterling,  eigentlich  „Ostlingu  ent- 
standen  ist,  wie  man  die  von  Osten  kommenden  hanseatischen 
Kaufleute  anfdnglich  nannte.  Tornes,  frz.  tournois,  ist  eine 
Mùnze,  ivelche  ihren  Namen  nach  der  Stadt  Tours  fuhrte,  wo  sic 
gescldagen  wurde. 

19.  de-ls  dos  reis,  nàmlich  Richard  von  England  und 
Philipp  August  von  Frankreich. 

21.  coms,  ducs,  marques.  Gemeint  ist,  voie  in  v.  40,  Rai- 
mund  VI.  von  Toulouse,  ivelclier,  une  Clédat  hervorhebt,  su  gleicher 
Zeit  Herzog  von  Narbonne,  Marquis  von  der  Provence  und  Graf 
von  Toulouse  war.  Àhnlich  nennt  der  Delfin  von  Auvergne  8, 15 

Richard  Lôicenherz:  Reis  e  ducs  e  coms  d'Angieus. 
37.  De'l  senhor  de-ls  Aragones.  Der  Kônig  von  Aragon, 

der  sich,  icie  der  Dichter  hoff't,  aem  Bi'indnis  gegen  die  Franzoscn anschliesseu  tcird,  ist  Peter  IL,  icelcher  1196  dem  Alfons,  dem 
Gegner  des  alten  Bertran  von  Boni,  gcfolgt  war. 

38.  no-ls  destacha.  Das  ls  bezieht  sich  ivohl  auf  die 
Aragonier,  die  im  vorangehenden  Verse  genannt  sind,  wâhrend 
mit  dem  los  von  Zeile  39  die  Franzosen  bezeichnet  iverden,  von 
denen  in  v.  33  —  35  die  Rede  ist. 

46  —  47.  una  pacha  Com  an  Pisa  ah  Genoes.  Die  Pisaner 
lebten  mit  den  Genuesem  in  bitterer  Feindschaft.  Auch  Peire 
Vidal  14, 1  sq.  spielt  auf  dies  Verhàltnis  an. 

IV. 

33.  Rassa  ist  sonst  bei  Bertran  von  Bom  der  Versteckname 
fur  Gottfried  von  der  Bretagne,  doch  passt  dieser  hier  nicht,  da 
daim  das  zu  vilana,  tafura  gehôrige  Sid>st.  fehlen  wùrde.  T., 
Ch.  und  Th.  sehen  dariii  it.  razza,  frz.  rasse  „die  Russe" ,  doch 
erJâârt  Grôber,  Ztschr.  9,  557—558,  dass  dièses  Wort,  welches  ver- 
muUich  un*  dem  Slavischen  entkhnt  sei,  im  Mittelalter  noch nicht 
vorkomme.  S.  bemerkt,  <la*s  Du  Gange  dem  Worte  rassa  die 
Bedeutung  „conjuratio"  gibt  und  dass  flics  passe.  A.  vermutet, 
rassa  sei  Schreibfehler  statt  raca  „schlechtes  Pferd". 

tafura,  s.  su  1:2, 33. 
39.  Adam.  Ch.  schlàgt  dafùr  A  dam  (ad  damnum)  vor  mit 

Weglassung  des  Kommas  am  Schluss  von  v.38,  doch  ist  dièse 
Ànderung  unnôtig.  Die  SteUe  heisst:  Sie  machen  es  fast  dem 
Adam  gleich,  ncimlich  in  Ungehorsam  gegen  Gotl,  s.  zu  29,  7. 
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V. 
Erlâuterung. 

6.  comte  d'Engolesme.  Gemeint  ist  Adetnar,  mit  dem  Bei- 
namen  TaiRefer  (11 10— 1202),  der  letzte  seines  Stammes  (vgî.  Z.  12), 
iler  miter  dem  Xameii  Tidhafer  auch  in  tien  Sirreiiteseii  des  alleu 
Bertra/n  mehrfach  erse/teint,  s.  B.  5,43;  G,  37. 

7.  bêla  tilba.  Dièse  Tochter  Ademars  hiess  IsabeUà.  Obwdtû 
Jliehurd  Lôwerihere  8Îe  mit  dem  in  Z.  s  (jenunnten  Hugo,  d.  h. 
Hugo  IX  von  Lusignan,  verîobt  Imite.  s<>  swa/ng  Johann  oh  ne 
Land  sic  dock,  ihn  su  heiraten  (am  24.  August  1200),  nachdem 
er  sich  nach  zwôlfjàhriger  Ehe  von  semer  Gemàhhn  Hadwisa 
getrennt  hutte.  Ans  dieser  zweiten  Ehe  gmg  der  spàtere  Kônig 
Heinrich  III.  herror.  Johann  starb  bereits  1216,  und  1220  ver- 
miihlte  Isabetta  sich  mit  Hugo  X,  dem  Sohn  ihres  ersten  Ver- 
lobten. 

8.  Ugo  lo  Bru.  Gemeint  ist.  voie  soében  erirdhnt,  der  auch 
in  II,  42  erwahnte  Hugo  IX  von  Lusignan,  Graf  von  der  Mark. 
Ihm  folgte,  aïs  er  1219  vor  Damiette  gefullen  war,  sein  Sohn 
Hugo  X. 

9.  Lizinha.     Die  Hss.  liaben  la  signa  und  la  seingna. 
32.  Mirabel.  Die  fur  Johann  gùnstige  Schluclit  bei  Mirabel, 

jetst  Mirebeau  in  Poitou  (Dep.  Vienne),  fond  am  1.  Aug.  1202  stntt. 
39  —  40.  Savaric  de  Mauleo,  Sohn  des  in  5,  26  genaunteu 

Bu  oui  von  Mouleon,  auch  als  Dichter  bekanut,  s}>icHe  su  semer 
Zeit  eme  hervorragende  politische  Bolle  (vgl.  Z.  50 — 57). 

40 — 41.  fetz  negar  so  nebot  Artus.  Dics  geschah  am 
3.  Aprill203. 

42.  la  tor  Corp.  Nach  Gh.  hôchst  wahrschemlich  dus  noch 
jetzt  existierende  Schloss  su  Cardiff  in  Sud  traies  a  m  Kanai  von 
Bristol,  dus  in  den  latemischen  Chroniken  Corf  genannt  u-ird. 

42 — 43.  vescomte  de  Cbastel  Airaut.  Der  Vizgraf  von 
Chastél  Airaut  (jetzt  ChateïïerauU  im  Dep.  Vienne)  war  Wilhelm 
de  la  Bochefoucuubl. 

Gedicht. 

21.  Galvanh  ist  Gawoain,  Gavam,  der  bekannte  Neffe  Kônig 
Arthurs  end  Mitglied  von  dessen  Tafelrunde. 

24.  al  sennor  de-l  Gronh.  Dies  (L.u.W.  436,  Anm.  2) 
saut:  ..Dus  Vorgebirge  (groin)  bei Saint-Malo  fûhrt  diesen  Namen 
seidei iiiirei)-.  indiei  er  sicfi  auf  Buschings  Géographie  beruft. 
Nach  ihm   ist  daher  hier  Gui  von   Thouars  gemeint,  der.   mit 

irs  Mutter  Constanze  vermahlt,  damais  Herzog  von  der 
Bretagne  war.  Dies  erhîârt  P.  Meyer  (Rom.  11,441)  fur  einen 
lrrtum,  indem  er  bèhouptet,  der  drtsuume  bedeute  die  Stadt 
Logrono  in  Spanien.  Letzteres  trifft  wnzweiféthaft  mehrfach  tu, 
z.  )i:   ïucb  rEspanhol  del  Gronh  tro  Compostelha  Poulet  de 
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Marseille  1,13.  Auch  m  Altframœôsischen,  z.B.:  Pris  le  Groing 
et  l'Estoile  Gui  de  Bourg.  70.  Aber  daneben  scheint  das  Wort 
auch  die  von  Diez  angegebene  Bedeutuug  gehabi  su  haben.  Noch 
Jteute  heisst  die  Landspitze  ôstlich  von  St.  Malo  auf  den  Karten 
Pointe  de  Grouin.  Auch  in:  Trop  a  grant  don  del  Rin  entros- 

qu'au  Groing  Boss.  (0)  8264  ist  offenbar  ein  Ort  in  Frankreich, nicht  m  Spanien  gemeint.  Du  auch  an  vmserer  Steïïe  „der  Herr 
von  LogroTw"  awrchems  keinen  Siwn  giibe,  so  ist  an  Diezens 
Veutung  festzuhalten. 

25.  Lozovics.  Die  ersîen  funf  Zeilen  dieser  Strophe  ent- 
halten  eine  Anspielung  auf  die  Chanson  d'Aliscans.  Titbaut  ist 
Thibaut  d'Afrique,  der  erste  Gemahl  der  Orable,  die  spdter,  aïs 
sie  Christin  wurde  vmd  den  Wïïhelm  von  Orange  heiratete,  den 
Namen  Gwiborc  annahm.  Die  Belagerung  von  Orange  lourde 

mer  dureh  ein  Hilfsheer  vereitelt,  das  Kônig  Dudtrig  auf'Wïlhélms personliche  Bitte  eilig  absandte. 
33.    sai  ist  hier  in  clem  Sinne  von  „su  Euch"  gebraucht. 
48.  Cadonh  (Cadnnium ,  franz.  Cadoin)  war  eine  Abtei  in 

Périgord. 
,    49.    Savarics  ist  Savaric  von  Maideon  ;  s.  zu  Erlàut.  Z.  39 — 40. 

52.  en  el  no  ponh.  Ponher  en  „streben  nach",  z.  B.:  m'es 
de  latz  en  que  ponh  (se.  ich)  Baimb.d'Aur.3,43;  en  autra  no 
ponh.  ib.  41,21;  faitz  m'un  metge  venir  Que  ponh'  en  ma  nafra 
guarir  Jaufre  120b. 





GLOSSAB. 





(R)  btdeutet,  dass  die  betreffenrfe  SteVe  sich  im  Reim  lefndet. 

A. 

a,   ad  Prâp.  an,   auf,   in,   zu, 
mit,  nach. 

a  Interj.  ach. 
ab  Pràp.  bei,  mit,  durch,  in  der 

Zeit  von. 
ab  que  vorausgesetzt  dass,  wenn 

nur. 
abadia  s.  f.  Abtei. 
abandonar  tr.  verlassen. 
abat  s.  Abt. 
abatre   rfl.   herabkommen,  sich 

herabstilrzen ,    fig.   sich   ein- 
lassen  (en), 

abdurat  a.  abgehàrtet. 
abrandar  tr.  verbrennen. 
abrasar  tr.  anzilnden,  versengen. 
abrassar  tr.  fig.  erwerben. 
abriar  rfl.  sich  schûtzen. 
abril  s.  April. 
absolver  tr.  lossprechen,   lôsen. 
acertuc  a.  zaverïàssig. 
acesmar  tr.  rtisten,  bcre.it  machen. 
acbabada  a.  f.  vollendet. 
achaptar  tr.  kaufen,  fig.  holen. 
acli  a,  geneigt. 
acoindar  tr.  bekannt  machen. 
acolhimen  s.  m.  Aufnahme. 
acolbir  tr.  aufnehmen,  fig.  er- 

iverben;    intr.    gastfrei,    ent- 
gegenkommend  sein;  s.  Gast- 
freundlichkeit. 

acomjadar  tr.  verabschieden. 
acordamen  s.  m.  Versohnung. 
acordar     tr.    versohnen,     dar- 

bringen;  rfl.   sich   vertragen. 

acort  s.  1.  Vertrag,  2.  Entschluss, 
Wille. 

ad  s.  a. 
adermar  tr.  verwilsten,  zerstoren. 
ades  adv.  sogleich,  fortwdhrend. 
ades  que  Konj.  besonders,  da. 
adoncs  adv.  da,  dann,  nunmehr. 
adoussar  tr.  erfreuen. 
adrech   a.  recht,  rechtschaffen, 

gerade,  gewandt. 
aduire   Pr.  Ind.  3.  adutz,   tr. 

bringen. 
afan  s.  m.  Anstrengung,  Miihe, 

Widertvdrtigkeit. 
afanar  tr.  abarbeiten. 
afar  s.  m.  Sache,  Angelegenheit. 
afebleiar  intr.  schwach  loerden. 
afiamen  s.  m.  Vertrauen. 
afiar  tr.  versichern;  rfl.  sich  ver- 

tragen. 
afiat  a.  sicher;  s.  Bundesgenosse. 
afiebat  a.  beharrlich. 
afinar  tr.  beenden. 
agradar  intr.  genehm  sein;  anch 

unpers. 
agradatge  s.  d'à.  adv.  gern. 
agulho  s.  Stachel. 
agur  s.  m.  1)  Wahrsager,  2)  Ge- 

schick;  mal  —  Unglùck. 
aguzar  tr.  schàrfen  fig. 
ai  Interj.  ei,  ach. 
âiar  intr.  helfen;  Dieus  àia!  ein 

Kriegsruf. 
aidar  intr.  helfen. 
aiya  s.  Wasser. 
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aigla  S.  Ailler. 
aiglan  s.  Eichel. 
aigro  8.  Reiher. 
ais  8.  m.  1)  Wohnung,  2)  Be- 

quenilichkeit. 
aise  s.  Wohnung. 
aisit  a.  gewogen. 
aissel  pr.  dem.  8g.  2V.;   aissilh 

PL  N.  derjenige,  jener. 
aissen  s.  Absynth. 

aissi  adv.  1)  so,  ebenso;  —  corn 

Konj.  daja  2)  /fier,  d1  —  enan 
fortan. 

aital,  aitau  25,  3G  (R)  a.  solch. 
aitau  a.  so  viel,  ebenso  viel;  adv. 

ebenso  viel,  ebenso  sehr. 
aiuda  s.  Htilfe. 

aiudar  tr.  und  intr.  helfen,  unter- 
stiïtzen;  rfl.  sich  helfen,  Mittel 
ergrcifen. 

aiutori  s.  Unterstiitzung. 
ajostar  rfl.  sich  (im  Kampfé) 

messen. 
al  s.  als. 

albergar  tr.  beherbergen. 
albirar  rfl.  sich  iiberdenken. 
alcoto  s.  Panzerhemd. 

alegranza  s.  Heiterkeit. 
alegrar  rfl.  sich  erheitçrn. 
alegratge  s.  Frohlichkeit. 
alegre  a.  erfreut. 
alegreza  s.  f.  Freude. 
alentar  rfl.   sich  verlangsamen. 
alh  s.  m.  Zwiebel. 

alhors  adv.  fig.  bei  einer  andern. 
aliuhat  a.  gcrade,  fig. 
almassor  Almansor. 

alquan  a.  PI.  einige. 
als,  al  32,   61   (È)  pron.  ind. 

neutr.   anderes;   a(tv.  anders. 
aluimiar  tr.  anzûnden. 
amadors  A.  PI.  von  amaire  s. 

Liebhaber. 
amairitz   s.  Geliebte,   Liebende. 
aniar  tr.  und  intr.  lieben. 

amassar     tr.     anhiiufcn,     an- 
sammeln. 

ainbas  /'.  PI.  von  ams  pron.  ind. a.  beide. 

ambedui,   amdui;    A.  ambedos, 
amdos  pron.  ind.  s.   imd  a. 
beide. 

amennar  tr.  klein  machen,  fig. 

amia  s.  f.  Geliebte. 
amie  s.  m.  Freund. 
amiran  s.  Emir. 
araonestar  tr.  ermuntern. 

amor  s.  /'.  Liebe,  liebeiiswurdiges Benehmen. 
amoros,  -osa  a.  liebenswurdig, 

liebevoll,  verliebt. 
amparar  tr.  beistehen,  behilten. 
an  s.  m.  Jahr. 
anar  Prds.  1.  vau,  3.  vai,  PI. 

2.  anaz,  3.  van;  Konj.  1.  an, 
3.  an,  PI.  2.  anetz,  3.  anen; 
Imper,  vai;  Imp.  3.  anava, 
PI.  3.  anavan;  Perf.  3.  anet, 
PI.  3.  aneron;  Konj.  PI.  3 
anessen;  Fut.  a)  2.  anaras, 
3.  anara,  PI:  3.  anaran;  b)  1. 
irai,  PI.  1.  irem,  3.  iran  intr. 
gehen ,  wandern ,  iveggehen, 
aufbrechcn;  mit  dem  Ger.  = 
Ycrbum  finitum. 

anc  adv.  je;  —  no  nie. 
ancar,  ancaras  adv.  jetzt,  noch. 
anceis  adv.  Komp.  friïher. 
ancessor  s.  m.  Vorfahr. 
anedier  s.  austor. 
anbel  s.  Lamm. 
annat  a.  àlter. 
ansessi  s.  Môrder. 
anta  s.  Schande. 
antan   adv.   im   vorigen   Jahr, 

friïher. an  tic  a.  ait. 

anvan  s.  m.  Verschanzung. 

anz  adv.  friïher,  viehnehr;  —  de 
Prdp.  vor;  —  que  Konj.  elw, bevor. 

aoras  adv.  jetzt. 
aordenar  tr.  ordnen. 
apaisar  rfl.  sich  beruhigen. 
aparelhar  rfl.  sich  voromniten. 
apatge  40,  11   (R)  statt  apaia 

von     apaiar     rfl.     sich     lx- 

friedigen. 
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apelar  tr.  nennen,  rufen;  bitten; 
anklagen;  rfl.  sich  nennen. 

apensos  a.  sorgenvoll. 
aperte  Pràs.  3.  von  apertener 

intr.  gehôren. 
apoderar  tr.  bezwingen. 
apostitz  a.  betrùyerisch. 
aprendre  Pràs.  Konj.  3.  aprenda; 

Part  2.  après,  apresa  tr.  lernen, 
erfahren,  sich  aneignen;  mal 
après  ungezogen. 

après  Pràp.  hinter,  nach. 
aprimar   rfl.    Pleine   ausbriiten, 

griibeln. 
aquel  N.,   aquel  ̂ 1 ,  aquilk  PI. 

N.,  aquels  A.  pron.  dem.  s. 
und  a.  derjenige,  jener. 

aquest  N.  und  A.,  aquist  PI.  N., 
aquestz  A.,   f.  aquesta  pron. 
dem.  s.  und  a.  dieser. 

ar,  ara,  aras,  era  adv.jetzt,  nun. 
arandar  tr.  fig.  iibel  zurichten. 
arbalestier  s.  Armbrustschiitze. 
arbre  s.  m.  Baum. 
arc  s.  Bogen. 
archa  s.  Koffcr. 
arcivesque  «.  Erzbùchof. 
ardirnen  s.  Mut. 
ardit  1)  s.  m.  Mut,  2)  a.  kiïhn. 
ardre  Pras.  3.  art;  Imp.  PI.  3. 

ardian;  Ptrf.  3.  ars;  Part.  2. 
ars,  arsa  tr.  verbrennen. 

arena  s.  Sand. 
arenalh  s.  m.  Gebiet. 

argen  s.  m.  Silber. 
aribar  intr.  landen. 

arma  s.  Waffe. 
armar  tr.  beuiaffnen  ;  vgl.  rei. 
âmes  s.m.  Rùstung,Ausstattung. 
arratge  adv.  umherirrc7id;  anar 

—  umherirren. 
art  s.  f.  Kunst. 
arzo  s.  Sattelbogen. 
asclar  tr.  zerhauen. 

asiata  s.  37,  12,  s.  Anm. 
assai  s.  Unternehmung. 
assalbir  tr.  angreifen,  intr.  zum 

Angriff  schreiten. 
assatz  adv.  viel. 

assaut  s.  Angriff. 
assegurar  tr.  ermutigen. 
asset  Pràs.  1.   von  assezer  rfl. 

sich  setzen. 

assetjar  tr.  belagem. 
assire  Perf.  3.  assis;   Part.  2. 

assis  tr.  setzen,  sitzen  lassen, 

belagem;    fig.    anlegen,    ge- 
ivàhren;  rfl.  sich  setzen,  fig. 
zur  Ruhe  kommen. 

assolre  Perf.  3.  assois  ;  Part.  2. 

assout    tr.    lossprechen,   ver- 
abschïeden. 

astrolomia  s.  Astrologie. 
atendre  tr.   erwarten,  Bescheid 

tun;     intr.    aufpassen,     ge- 
horchen. 

ate  Pràs.  3.  von  atener  rfl.  ge- 
hôren. 

ateis  Perf.  3.  von  atenher  intr. 

gelangen. atraire  Pràs.  3.  atrai;  Perf.  3. 

atrais  tr.  anziehen,  zusammen- 
ziehen. 

atur  s.  m.  Mûhwaltung. 
aturar  rfl.  1)  sich  Muhe  geben, 

2)  sich  aufhalten. 
aucire  Pràs.  Konj.  3.  aucia,  PI. 

3.  aucian;  Perf.  3.  aucis,  PI. 
3.  auciseron  tr.  tôten. 

arminien  s.  Verhohnung. 
aunir  tr.  schànden. 
aur  s.  m.  Gold. 
aura  s.  Luft. 
aurion  s.  Adler. 
ausar  tr.  wagen. 
ausberc  s.  Halsberge,  Panzer. 
austor  s.  m.  Habicht;  —  anedier 

Entenhabicht  ;  —  terzol  Jagd- 
habicht. 

aut,  au  35,  22  (R)  a.  hoch;  en 

aut  adv.  in  die  Hôhe;  d'aut bas  adv.  von  oben  herab. 

autre,  autra  a.  ander;  autrui  cas. 
obi.  Sg.  n.  PI.  s. 

autrei  s.  m.  Zugestdndnis. 
autreiar    tr.    anerkennen,    ge- 

nilhren,  versichern,   rfl.  sich 
bekennen  als  (a). 
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autresi  adv.  ebenso. 
autretal  a.  ebensolch;  adv.  ebenso. 
autretan  adv.  ebenso  sehr,  -viel. 
auzel  s.  m.  Vogel. 
auzelo  s.  Voglein. 
auzir  Pràs.  1.  aucb,  3.  au,  PL 

2.  anzetz;  Konj.  3.  auia,  PL 
3.  auian  ;  Imp.  Konj.  3.  auzis  ; 
Fut.  PL  2.  auziretz  ;  Gerund. 
auzen  tr.  rend  intr.  horen,  ver- 
nehmen. 

aval  adv.  herab. 

avantar  rfl.  sich  (vortvàrts)  be- 

geben. 
avar   a.   karg,   knickerig,    eng- 

herzig. 
aven  s.  Adventszeit. 

ave  Pràs.  3.  von  avenir;  Perf. 
3.  avenc  intr.  sich  ereignen. 

aventura  s.  f.  Geschick,  Aben- 
teuer. 

aver  Pràs.  1 .  ai,  3.  a,  PL  1.  avem, 
2.  avetz,  3.  an  ;  Konj.  3.  aia, 
PL  1.  aiam,  2.  aiatz,  3.  aian; 
Imp.  3.  avia,   PL  2.  aviatz, 

3.  avian;  Perf.  1.  aie,  3.  ac, 
PL  3.  agron;  Konj.  3.  agues, 
PL  2.  aesetz,  3.  aguessen; 
Fut.  3.  aura,  PL  3.  auran; 
Kond.  a)  1.  agra,  3.  agra, 
b)  1.  auria;  Part.  2.  agut 
Hûlfsverb;  tr.haben,  besitzen; 

unpers.  es  gibt;  —  frachura 
bedûrfen;  — niestier,  ops  be- 
diirfen,  nôtig  sein,  nôtig  haben. 

aver  s.  Éabe,  Geld. 
avergonhar  rfl.  sich  schàmen. 
avilir  tr.  niederdrùcken. 
avinen  a.  angenehm,  anmutig, 

freundlich;  avinenmen  adv. 
avol  a.  gemein. 
avolesa  i7,  8  (R)  s.  Gemeinheit, 

Schlechtigkeit. 
azaut  a.  artig. 
azirar  tr.  hassen;  intr.  bôse, 

traurig  sein. 
azorar  tr.  hiddigen;  intr.  HtU- 

digungen  darbnngen. 
azur  s.  Azur. 

B. 

baco  s.  Speck. 
badalhar  intr.  gàhnen. 
bai  a.  braun. 
bais  s.  Kuss. 

baisar  1)  intr.  kiissen,  2)  s.  Kuss. 
baissar  tr.  niederiuerfen,  fig. 

schmàlern. 
balhar  tr.  geben. 
balbir  tr.  geben,  leiten. 
baralba  s.  Zwistigkeit. 
baralhar  rfl.  sich  schlagen. 
barata  s.  Handel,  Streit. 
baratar  tr.  und  intr.  geivinnen. 
barbaiï  s.  m.  Barbariner(Miinze). 
barbât,  -ada  a.  bàrtig. 
barga  s.  f.  Barke,  Rettungsboot. 
barganha  s.  Handel. 
baro  S  g.  N.  bar;  A.  baro;  PL 

N.  baro;  A.  baros  Baron,  vor- 
nehmer  Mann,  Mann. 

barri  s.  m.  Schatzwehr. 

bart  s.  Brei. 
bas  a.  niedrig. 

basclo  s.  Wegelagerer,  Strauch- dieb. 

bastidors  A.  PL  von  bastire  s. 
Batdiebhaber. 

bastir  tr.  und  intr.  bauen. 
batalh  s.  m.  Klôpfel. 
batalba  s.  Schlacht. 
batre  tr.  schlagen. 
baudeza  s.  f.  Kiihnheit. 
baudor  s.  f.  Lusligkeit. 
bausar  tr.  tàuschen. 
be  1)  adv.  tcohl.  sehr,  recht;  2) 

s.  das  Gide,  Vorteil. 
be-siatz-vengut  s.  ]Yitlko»t>n<n. 
becba  s.  Haken. 
befacb  s.  Woldtat. 
bel,  bêla  a.  sclion;  val.  esser. 
belazor  Komp.  pou  l>el,  mit  Art, 

der  tchOnste. 
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benanan  a.  sich  icohl  befindend, 
gliicklich. 

benananza  s.  Gluck. 
benda  s.  Band. 
ben-estan   s.  ni.    das   Wohlan- 

stàndige,  feines  Benehmen. 
berzol  s.  m.  Wiege. 
besonb  s.  m.  Not,  Bedurfnis. 
besonha  s.  f.  Bedurfnis,  fig.  Vor- 

haben. 
bestia  s.  Tier. 
bestor  s.  Tilrmchen. 
beure  Prâs.  Konj.B.  beva;  Part. 

2.  begut  intr.  trinken. 
beutat  s.  f.  Schônheit. 
bezan  s. m.  Byzanter  (Mûnze). 
biais   s.   Neigung,   Zuneigung; 

eu  —  adv.  abwàrts. 
biaissar  rfl.  sich  abwenden,  ans- 

weichen. 
bissestar  intr.  im  Unglûck  sein. 
blanc,   blancba    a.    loeiss,    fig. 

btùtenreich. 
blaucheiar    intr.    leuchten, 

glànzen. 
blaudir    tr.    schmeicheln ,   ivill- 

fàhrig  sein. 
blasmar  tr.  tadeln. 
blastimar  tr.  tadeln. 
blat  s.  Getreide. 
blan  a.  blau. 
blezo  s.  Schild. 
bliau  19, 36  (R)  s.  Seidengewand. 
bloia  f.  von  bloi  a.  blond. 
blos  a.  bar. 

bo,  berna  a.  gut,  geneigt. 
boban  s.  m.  Pomp,  Prahlerei. 
boebaran  s.  m.   Steifleinewand 

(fiirWàmser). boia  s.  Fessel. 
boisso  s.  Gebûsch. 
bomba  s.  f.  Aufzug. 
bore  s.  Burg,  Burgflecken. 
bordir  intr.  tournieren. 
bordo  s.  Pilgerstab. 
borges  s.  Biirger. 
bos  s.  m.  Gehôlz. 
bosebatge  s.  m.  Gebusch. 
bot  s.  Neffe. 
brac  s.  Schweisshund. 
bracbet  s.  Schiveisshund. 
braias  PI.  Hosen. 
braier  s.  Giirtel. 
braire  intr.  singen. 
bran  s.  m.  Schwert. 
brando  s.  m.  Feuerbrand. 
bratz  s.  Arm. 
brau  a.  hart,  rauh. 
brieu   1)   s.  Brief;   2)   a.  kurz, 

en  —  in  Kurzem. 
broebar    tr.    stechen;    Part.    1. 

brochan  adv.  eilig. 
brondel  s.  Zweig. 
brunir  tr.  putzen. 
brusar  tr.  verbrennen. 
bust  s.  Rumpf. 
buzac  s.  Waldgeier,  Bussard. 
buzacador  PI.  N.  von  buzacaire 
jemand,   der  mit  Bussarden 

jagt. 

cada,   cad'  a.  jeder;    cad'   an 
jedesmal. 

cadâu  s.  Jeder. 
calhar  tr.  vereinigen. 
cel  s.  Himmel. 
cel  Sg.  N.;  A.  cel;  PI.  iV.  cilh; 

A.  cels;   f.   cela,  celas  pron. 
dem.  s.  und  a.  derjenige. 

celar  tr.  verschweigen,  verhehlen; 
s.  Liebesheimlichkeit. 

celadamen  adv.  hcimlich. 
Romanische  Bibl.    Ucrtruu  von 

c. 
cembel  s.  Kampfspiel,  Kampf. 
cen  Zahlwort  hundert. 

ceudat  s.  Taft;  Fdhnchen,  Stan- darte. 
cerchar  intr.  suchen,  erstreben. 
certa,   -ana    a.   geiuiss,   zuver- làssig. 

cervel  s.  Gehim. 
ces  s.  Zins. 
cha  s.  Hund. 
ebabau  a.  uberlegen. 
JJcni.  15 
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cbaber  Inf.  intr.  fig.  wohnen. 
cbabessalba  s.  f.  Kapuze,  Kopf- 

bedeckung. 
cbadena  s.  Kette. 
chais  s.  Backe. 
cbaitivier  s.  m.  Ungliicksfall. 
cbaler  Prds.  3.   chai;    Konj.  3. 

cbalha   unpers.   gelegen  sein, 
daran  liegen,  kiïmmcm. 

cbalonjar  intr.  herausfordem. 
cbamba  s.  f.  Bein. 
cbambiar  rfl.  sicli  verândem. 
cbambo  s.  m.  Feld. 
chambra  s.  Zimmer. 
chami  s.  m.  Weg. 
chamjar    tr.    verwandeln,    ver- 

tauschen,  ivechseln;    fig.   ab- 
lassen  von;  rfl.  sich  dndern. 

champ  s.  Lager,  Feld. 
champanha  s.  Feld. 
champio  s.  Kdmpe. 
chan   s.   Sang,  Lied,  Dichten, 

Dichtkunst. 
cbantador  S.  A.  von  chantaire 

a.  sangreich. 
chantar  tr.  und  intr.  dichten  ;  s. 

Gedicht. 
chanzo  s.  Lied,  Gedicht. 
chap  s.  m.  Kopf,  Haupt;  Ende. 
cbapa  s.  f.  Mantel,  Reitermantel. 
chapdelar  tr.  regieren,  verfugen 

ilber;  rfl.  sieh  benchmen. 
cbapel  s.  Hut,  fig.  Helm. 
chaptenemen  s.  Benehmen. 
chaptener  Inf.  ;  Pràs.  3.  chap  te  ; 

Konj.  3.   chaptenha  rfl.  sich 
benehmen. 

char  a.  tvert,  teuer;  anhdnglich  ; 
charamen     adv.     freundlich; 
vgl.  tener. 

chara  s.  f.  Antlitz. 
charcir  intr.  teurer  werden. 
charcol  s.  Treppe. 
chardar  tr.  kratzen,  striegeln,  fig. 
chargar  rfl.  sich  fiillen. 

chara  s.  /'.  Fleisch. chaînai  a.  Fleisch-. 
charreta  s.  f.  Knrren. 
charretier  s.  Kdrrner. 

charrieira  s.  f.  Lauf. 
chascu  pron.  indef.  s.  Jeder. 
chaslar  s.  m.  Schloss. 
chassa  s.  Jagd. 
chassador  PI.  N.  von  chassaire  ; 

A.    chassadors     s.    Jagdlieb- 
haber;  a.  jagdliebend. 

chassar  tr.  und  intr.  jagen. 
chastel  s.  m.  Schloss,  Burg. 
chastela  s.  m.  Schlossherr,  -be- sitzer. 
chastiador  Sg.  A.  von  chastiaire 

s.  Ratgeber. 
chastiar   tr.   belehren,  zurecht- 

weisen,     schulmeistern  ;      s. 
Strafpredigt. 

chau  a.  hohl. 
chausa   s.  f.    Sache,    Ursache, 

Grund. 
chausir    tr.    und    intr.    selien, 

herausfinden,  wàhlen. 
chausit  a.  gewàhlt. 
chaussa  s.  Beinschiene. 
chaut  s.  Hitze. 
chauz  s.  Kalk. 
chaval,  chavau  13,  3  ;  41  {beide 

B)  s.  Pferd. 
chavalgar  intr.  reiten. 
chavalier  s.  Bitter,  Hofmacher, 

Anbeter. 
chazer  Inf.;  Prds.  3.  chai;  Perf. 

3.  chazet;  Part.  2.  chazut,  f. 

chazeguda  intr.  fallen;  —  en 
eretat  zur Erbschaft  gelangen. 

cinc  Zahhvort  fùnf. 

cinglar  s.  Eber. 
cinha,  cinh'  s.  Schioan. 
cinquanta  Zahhvort  filnfzig. 
cisclato  s.  Seidenstoff. 

cist  PI.  N.  2>ron.  dem.  a.  d'user. ciutat  s.  f.  Stadt 
clamar tr. nennen,  anflehen  ;  intr. 

klagen. 
clam  s.  Beschwerdc. 
clara.  hell,  rein:  fig.  freundlich. 
clau  8.  f.  Gewalt. 
claure  Pras.  3.   clan;    Part.  '2. 

clans  tr.  um-,  einschliesacn. 
clavar  ://.  sich  verschunzen. 
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cli  a.  gebùckt. 
clochar  intr.  hivken. 
coart  a.  feige. 
cobe  a.  habgierig. 
cobeitesa  17,38  (R)  s.  Habmcht. 
cobeitos  a.   habgierig,  begierig. 
cobir  intr.  zuteil  iverden. 
cobla  s.  f.  Strophe. 
cobrar  tr.  erwerben,  erobern,  er- 

kàmpfen,  in  Besitz  bekommen. 
cobrir   Part.  2.    cobert;    cobrit 

33,  30  (R)  tr.  bedecken;  fig. 
schonen. 

cocba  s.  Not,  schwierige  Lage. 
cochar  rfi.  sich  beeilen,  hitzig 

sein. 
cochos  a.  und  adv.  eilig. 
coinde,  -da  a.  licblich,  anmutig. 
coindeta/'.  von  coindet  a.  lieblich. col  s.  m.  Hais. 
colgar  tr.  legen;  fig.  Beischlaf 

gewâhren  ;    intr.    untergehen, 
schlafen. 

colbir  tr.  entgegennehmen. 
colom  s.  Taube. 
color   s.  f.   Farbe,    Hautfarbe; 

de  —  farbig. 
colp  s.  Schlag,  Hieb. 
colpa  s.  Schuld. 
cols  Pràs.  2  von  colre  tr.  dulden, 

sich  gefallen  lassen. 
com  Konj.  wie  (interrogativ),  da 

(causal);    coin  so  fos  ckausa 
que  sintemal. 

coma  Konj.  wie. 
coinan  s.  m.  Wunsch. 
comanda  s.  f.  Gewalt. 
comandamen  s.  Befehl. 
comandar  tr.  befehlen,  empfehleti, 

anvertrauen;  rfi.  sich  ergeben. 

comba  s.  /".  Tal. combatre  tr.,  intr.  u.  y  fi.  kàmpfen. 
comenzamen  s.  Anfang. 
cominal  a.  gemeinsam. 
comenzar  tr.  beginnen. 
comjat  s.  Abschied. 
conipanha  s.  Schar,  Gesellschaft. 
companbia  s.  f.  Gesellschaft. 
compaahier  s.  m.  fig.  Gefahrtin. 

companbo  S  g.  N.  companh;  A. 
und  PI.  N.  companho;  A.  com- 
panhos  s.  Genosse. 

compartir  rfi.  gemeinsam  auf- 
brechen. 

complanber  intr.  wehklagen. 
complire  s.  Vollender,  Vollfuhrcr. 
complit,  complia  34,  25  (R)  a. 

vollkommen,  vollstàndig. 
comprar  tr.  kaufen. 
comtal  a.  gràflich. 
comtar  tr.  und  intr.  zàhlen,  er- 

zàhlen,  vortragen. 
comtat  s.  m.  1)  Grafschaft,  2) 

kleiner  Graf. 
comte  Sg.  N.  coms;  A.  und  PI. 

N.  comte;  A.  comtes  s.  Graf. 
comte  s.  Rechnung;  Erzàhlung. 
comunal  a.  gemeinsam;   comu- 

ualmen  adv.  gemeinsam. 
comunalba  s.  Gemeinschaft. 
concordi  s.  Eintracht. 
conducb  s.  Gastmahl. 
confermar  rfi.  sich  festsetzen. 
confort  s.  Unterstiitzung. 
confraire  s.  m.  Mônch. 
congrenh  s.  Notstall. 
conhat  s.  m.  Schwager. 
conil  s.  Kaninchen. 
conoissedor  PI.  N.  von  conois- 

seire  s.  Kenner;  vgl.  faire, 
conoisser  Inf.  Pràs.  1.  conosc; 

Perf.  3.  conoc;  Konj.  3.  co- 
nogues    tr.    erkennen,    zuer- 
kennen;    Part.    1.    conoissen 
a.    erfahren;    s.    Bekannter, 
Freund. 

conoissenza  s.  /.  Geisteskraft. 
conort  s.  Befriedigung. 
conortar  rfi.  sich  erheitern. 
conquerre  Inf.  conquerer  30,  38 

(R);  Pràs.  3  conquier;  Perf. 
Sg.  3    conquis;    conqueret  7, 
69;  conquerit  13,  24;  Fut.  3. 
conquerra,   PI.  3  conquerrau; 
Part.  2.  conques,  -esa;    con- 
quest,   -esta;    conquist,    -ista 
tr.  u.  intr.  erobern,  erwerben; 

fig.  durchsetzcn. 

15* 
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conrei  s.  fig.  Leistung. 
conset>re  tr.  erreichen. 
conseïh  s.  m.  Rat. 
conselliaire  Sg.  N.  s.  Batgeber. 
conselhar  tr.  beratcn  ;  intr.  Bat 

crteilen. 
consirar   tr.    denken,   in    ÏJber- 

legung  ziehen. 
consire  s.  Geclanke,   Wunsch. 
consirier  s.  m.  Sehnsucht. 
cousiros  a.  sorgcnvoll. 
conten  s.  Strcit. 
contenta  s.  Streit. 
contendre  intr.  kàmpfen. 
contenzo  s.  Streit. 

contra   Pr&p.   gegen;    im   Ver- 
gleich  zu. 

contradire  intr.  widersprechen. 
contrafar  tr.  nachahmen. 
conven  s.  Verabredung. 
convenir  Pràs.  3.  conve;  Part. 

2.  convengut,  -uda  1)  tr.  zu- 
sagen,  iibertragen  ;  2)  rfi.  im- 

pers, sich  ziemen. 
convidar  intr.  einladen. 
cop  s.  m.  Schale,  Nâpfchen. 
copa  s.  Schale. 
cor    s.  m.    Herz;    Lust;    Mut; 

Gesinmcng. 

coral,  corau  i3, 26  (R)  a.  Herzens-. 
coralha  s.  f.  1)  Èingeweide,  2) 

Mut. 

coras    que    Konj.    wann    auch 
immer. 

coratge   s.  m.  Herz,  Sinn,  Ge- 
sinnung. 

coratjos  a.  mutig. 
corda  s.  Strick,  Tau. 
corn  s.  Horn,  Jagdhom. 
corona  s.  f.  Krone. 
coronar  tr.  krônen. 
correr  Inf.;  Priis.  3.  cor.  intr. 

iaufen,  eilen;  Part.  1.  correns 
adv.  eilig. 

corredor  PI.  N.  von  correire  s. 
m.  Plànkler. 

correi  s.  m.  Riemen. 

cors  s.  Kbrper;  dimt  zur  l'»i- schreibung  des  Prou,  pen. 

cors  s.  m.  Lauf;  Streifzug. 
cort  s.  f.  Hof,  Hofhalt,  Hoffest, 
corteiador  PI.  N.  von  corteiaire 

s.  Anbeter. 
cortes  a.  hofisch. 
cortesia  s.  Hùflichkeit,  hofisch  es 

Benehmen. 
cosi  s.  Vetter. 
cossi  Konj.  ivie. 
costar  intr.  kosten. 
costat  s.  m.  Seite. 
costurn  s.  Geioohnheit. 
costuma  s.  f.  Sitte. 
coude  s.  Unterarm. 
coutel  s.  Messer. 
cozer   Pràs.  Konj.  3.  coia    tr. 

àrgern;    Part.  1.    cozen    1) 
adj.  schmerzend,    2)  s.  Leid, 
Schmerz. 

cranc  s.  Krebs. 
crebar  tr.  vermittels  Durchstichs 

ableiten. 
croire  Prcis.  1.  crei,  3.  cre,  PI.  1. 

crezem;  2.  crezetz.  Konj.  PL 
2.   crezatz;    Imp.  3.   crezia; 
Fut.  1.    creirai   tr.   glauben; 
ausfùhren. 

creisser  Pràs.  3.  creis  ;  Konj.  3. 
crescha    intr.    wachsen,    er- 
wachsen;  tr.  vemiehren,  ver- 

grossem. creinar  tr.  verbrennen. 
cresma  s.  f.  Salbôl. 
crestia  s.  Christ. 
cridar  intr.  rufen,  schreien. 
cristau  35,  34  (R)  Kristall. 
croia  vgl.  cruoi. 
crotz  s.  f.  Kreuz. 
crozar  rfi.  des  Kreuz  nehuen; 

crozat  mit  dem  Kreuz  verselu  -n . 
cruoi,    croia  a.   1)  schàbig,   2) 

wild,  roh. cuirada  s.  Lederiiberzug. 
cujar  Pràs.  1.  cuch  tr.  glauben, 

toàhnm,  hoff'en;  mit  dem  lnf. beinahe  etivas  tu»;   rfi.  rieh 
cinbilden. 

curalha  s.  Abfall. 
curar  rfi.  sich  entàussem. 
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D. 

da  Pràp.  von  —  an. 
dan  s.  Schade. 
tlar  Inf.  Pràs.  3.   da;   Imp.  3. 

dava  ;  Perf.  3.  det,  PI.  3.  deron  ; 
Konj.  3.  des;  Fut.  3.  dara,  PL 
3.  daran  ;  Kond.  a)  PI.  3.  deran. 
b)  PL  3.  darian;  Part.  2  dat 
tr.  und  intr.  geben,  schenken, 
freigebig  sein,  austeilen;  flg. 
verursachen. 

dart  s.  Geschoss. 
dat  s.  m.  Wilrfel. 
daurar  tr.  vergolden. 
daus  Pràp.  nach  —  hin. 
de  Pràp.  von,  von  —  lier,  von 

—  an,  ans,  ivegen,  in  Betreff, 
in,  mit;   de  sai  hier,  de  lai 
dort,   de  viro   rings   herum; 
défendre  de  verteidigen  gegen  ; 
mit  Adj.  =  adv.;  pleonastisch 
in    dire    d'oc,    de   no;    nach 
Komparativ  als. 

deable  s.  Teufel. 
debaten  Part.  1.   von   debatre 

a.  zappelig. 
deburar  tr.  einschilchtem  (?). 
decbazer  tr.  zugrunde  richten. 
dedintz  adv.  innen,  darin. 
défendre  tr.  u.  intr.  verteidigen, 

retten;  rfl.  sich  verteidigen. 
defensalba    s.   f.    Widerstands- 

kraft. 
deforas  adv.  hinaus. 
deissendre  Inf.;  Pràs.  3.  deissen 

intr.  herabsteigen,  -kommen; 
tr.  sticrzen. 

delecbar  rfl.  sich  ergôtzen. 
delgat  a.  zart. 
deliurier  s.  Erlôsung. 
deman   s.   1)  Forderung,  Wer- 

bung,  2)  Einrede. 
demanda  s.  f.  Forderung,  An- 

spruch. 
demandar  tr.  verlangen,  abver- 

langen,    beanspruchen ;    intr. 
Anspruch  erheben. 

demanes  adv.  sofort. 

demostrar  tr.  beweisen. 
den  s.  f.  Zahn. 
denairada  s.  Wertsache. 

denan  1)  Pràp.  vor,  von  —  iveg; 
2)  adv.  vom;  seither. 

denhar  intr.  geruhen. 
denier  s.  m.  Pfennig,  Mûnze; 
PL  Geld. 

departimen  s.  m.  Verabschiedung. 
depeis   Perf.   3.    von   depenber 

rfl.  sich  bezeichnen  als  (a), 
déport  s.  m.  Vergnilgen. 
deportar  rfl.  sich  vergnilgen. 
depuois  que  Konj.  als,  daeinmal. 
derier  a.  der  letzte,  schlimmste. 
derocbar  tr.  nmstùrzen. 

des  Pràp.  seit,  von  —  an;  des 
que  Konj.  sobald  als,  da,  weil. 

desaise  s.  Unbequemlichkeit. 
desamparar  intr.  verlassen. 
désarmât  a.  unbewaffnet. 
desaventura  s.  Missgeschick. 
descbadenar  rfl.  sich  losen. 
descbargar  tr.  berauben;  rfl.  sich 

befreien. 
descbausit  a.  roh,  gemein. 
desconfis  Perf.  3.   von  descon- 

fire tr.  iiberwinden. 
desconoguda  f.  des  Part.  2.  von 

desconoisser  tr.  verkennen. 
desconort  s.  Trostlosigkeit,  Un- 

annehmlichkeit. 
desconortar  rfl.  mutlos  werden. 
desconselhat  a.  ratios. 
desdenh  s.  Verachtung. 
desdire  intr.  widerreden. 
desempacba  s.  Forderung. 
desenferrar  intr.  sich  aus  den 

Fesseln  befreien. 
desensenbat  a.  ungebildet. 
deseret  s.  Raub. 
deseretar  tr.  berauben,  enterben. 
deserrar  tr.  entfalten. 
desfar  Inf;   Perf.  PL  3.   des- 

feiron;   Part.  2.    desfach,    -a 
tr.  zugrunde  richten,  auf  losen, 
zerstoren. 
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tlesfiar  tr.  hcrausfordern. 
desguarnir  tr.  zerstôren. 
desirar  tr.  ersehnen. 
désire  s.  Sehnsucht. 
desirier  s.  m.  Wunsch. 
desiron  a.  sehnsiichtig. 
desleial  a.  unerlaubt,  unedel. 
desleiautat  s.   Ungesetzlichkeit. 
desliar  tr.  fig.  auskleiden. 
desliurar  tr.  befreien. 
desmandar  tr.  absagen. 
desmentir    tr.    Lilgen    strafen, 

einen  Liigner  schelten. 
desmesura  s.  Ûberhebung. 
desmesurar  rfi.  iiber  das  Mass 

hinausgehen. 
desonor  s.  TJnehre. 
desourar  tr.  entehren. 
desotz  Pràp.  unter. 
despendre  tr.  ansgeben. 
despensar  tr.  ausgeben. 
desplazer  Inf.  ;  Pràs.  3.  desplatz  ; 

Imp.  3.  desplazia  intr.  misa- 
fallen;  Inf.  s.  Missfàlliges. 

desplegar  rfl.  sich  entfalten. 
desrei  s.  m.  Streit. 
desse  que  Konj.  sobald  als. 
destachar  tr.  losmachen. 
destendre  tr.  loslassen. 
destol  Pràs.  3.  von  destolre  tr. 

rauben. 
destorbier  s.  Zivist. 
destrapar  tr.  losschiessen. 
destrei  s.  Besitz. 

destrenher  Pràs.  Konj.  3.  des- 
trenha;    Imp.  3.   destrenhia; 
Perf.  3.  destreis  tr.  fig.  qudlen, 
nahe  gehen. 

destrier  s.  Streitross. 
destruire  Inf.;  Pràs.  3.  destrui 

tr.   vemichten;   rfl.  sich  zu- 
grunde  richten. 

desvestir    rfl.    sich   entkleiden, 

fi9- 
detz  Zahlwor

t  
zehn. 

devalar
  

intr.  herabste
igen. 

devedar
  

tr.  verbiete
n. 

deveng
ut  

Part.  2.  von  devenir
 

intr.  werdoi. 

dever  Pràs.  1.  dei,  2.  deves,  3. 
deu,  PL  1.  devem,  3.  devon; 
Konj.  3.  deia;  Imp.  PI.  3.  de- 
vian;  Konj.  3.  degues;  Kond. 
a)  Sg.  1.  degra,  3.  degra,  PI. 
2.  degratz,  3.  degran  ;  b)  Sg. 
3.  deuria  tr.  milssen,  schuldig 
sein,  diirfen;  dient  auch  zur 
Umschreibung  d.  Konjunktivs. 

deves  Pràp.  auf,  an,  nach  — 
hin;  fig.  in  den  Besitz  von. 

devi  s.  Seher. 
devinar  intr.  prophezeien. 
devire  rfl.  sich  trenncn. 
dia  s.  Tag. 
dich  s.  m.  Wort,  Rede,  Leumund. 
dieus  s.  Gott. 

dijous    de    la    Cena    s.    Griïn- donncrstag. 
dilu  s.  Montag. 
dimartz  s.  Dienstag. 
dintz  Pràp.  in,  innerhalb. 
dire,  dir  Inf.;  Pràs.  1.  die,  3. 

ditz,  PL  2.  dizetz,  3.  dizon; 
Konj.  1.  diga,  2.  digas,  3.  diga, 
PL  2.  digatz;  Imper,  ai;  Imp. 
1.  dizia,  PL  3.  dizian;  Perf.  1. 
dissi,  3.  dis;  Konj.  3.  disses; 
Fat.  1.  dirai,  2.  diras,  PL  3. 
diran;  Part.  1.  dizen,  2.  dich 
tr.  sagen,  erzàhlen,  mitteilen, 
beschreiben,  aussprechen;  intr. 
sprechen;  fig.  als  mangelhaft 
bezeichnen  17,  11:  dir  Inf.  s. 

Spruch. disnar  intr.  zu  Alittag  essen. 
diversa  f.  von   divers   a.   ver- schieden. 
divinar  intr.ahnen;  verlàumdin, 

klatschen. 
do  s.  m.  Geschenk. 
doblar  tr.  verdoppeln. 
dol  s.  m.  Schmerz,  Leid,  Traiter. 
dol  Pràs.  3.  von  doler  intr.  hid, 

weh  tun. 
dolen,  dolenta  a.lcidend,  sclwio:- 

haft ;  fig.  erbdrmlidi. 
dolor  s.  f.  Schmerz. 
doloros  a.  8chn\tr*kaft. 
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domenga  s.  f.  Sonntag. 
douma  s.  f.  Dame,  Herrin,  Ge- 

liebte. 
domnei  s.  Frauendienst. 
domneiaire  Sg.  N.   s.  Frauen- 

verehrer. 
doinneiar  intr.  den  Hof  machen, 

mit  Frauen  umgehen. 
don  adv.  von  ivo.  iveswegen,  ver- 

tritt  de  mit  dem  Pron.  rel. 
donadors  PL  A.  von  douaire  s. 

Geschenkgeber. 
donar  tr.  geben  ;  fig  verursachen  ; 

intr.  schenken,  ausgeben,  frei- 
gebig  sein;   s.  Freigebigkeit; 
rfl.  sich  enverben. 

donc,    doncs    adv.   dann,   also, 
denn. 

dons  s.  unverànderlich  (mit  mi 
und  si)  Dame. 

doptanza  s.  Furcht. 
doptar  tr.  fûrchten;  rfl.  zweifeln. 
dormilhos  a.  schlàfrig. 

dormir  intr.  schlafen,  fig. 

doussor  s.  Smsigkeit,  Annehm- 
lichkeit. 

doutz,  doussa   a.  siiss,   lieblich, 
JlEï'zltcJl 

drech,  dreï  4,  13;  17,  6;  43  (aile 
K)  1)  a.  recht,  gerade;  2)  s. 
Recht,  das  Gebilhrende,  Zu- 
kommende;  a  drei  in  gezie- 
mender  Weise. 

drechura  s.  Gerechtigkeit. 
drechurier  a.  gerecht. 
druda  s.  Geliebte. 
drudaria  s.  Buhlschaft. 
drut  s.  Liebhaber. 
drut  adv.  dicht. 
duc  s.  Herzog. 
duchat  s.  Herzogtum. 

dui  N.  m.;  A.  m.  dos,  /".  doas Zahlwort  zivei;  dos  e  dos  zu 
zweien. 

dur,  dura  a.  hart. 
durar  tr.  ertragen. 

E. 

e  Konj.  und,  und  zwar,  leitet 
auch  den  Nachsatz  ein. 

ec  adv.  siehe  da,  da  ist. 
edefizi  s.  m.  Kriegsmaschine. 
eis  pron.  indef.  derselbe. 
eissamen  adv.  ebenso. 
eissart  s.  Holzung,  Gereute;  vgl. 

mètre. 
eissir  Inf.  ;  Pràs.  PI.  2.  eissetz  ; 

Konj.  3.  iescha;  Perf.  PL  3. 
eissiron     intr.     herausgehen, 
-kommen,  stammen. 

el  Pron. %)ers.  der  3.  Pers.  m.  N.; 
D.h,  V,  -\h,  -i;  A.lo,  V,  -1; 
PLN.  ilh;  D.  lor;  A.  los,  -ls; 
f.  Sg.  N.  ela,  ilh;  Dat.  li,  -lh, 
•i;  4.1a;  PL  A.  las  ;  Neutrum lo.  Die  vollercn  Formen  sind 
Sg.  m.  el,  lui;  f.  lieis;  PL  m. 
els,  lor;  f.  lor. 

elescut  Part.  2.  von  elegir  tr. 
auswdhlen. 

elesta  s.  /'.  Ankiindigung. 

elm,  elme  25,  23  s.  m.  Helm. 
embronhar  rfl.  sich  ducken,  sich 

einschiichtern  lassen. 
empacha  s.  Hindernis. 
empachar  tr.  hindern. 
empassar  tr.  herunterschlucken. 
empenher    Prds.  Konj.  3.    em- 

penha;    Perf.  3.    empeis   rfl. 
sich  verbreiten,  sich  einlassen 
auf  (en), 

emperador  Sg.  A.;  N.  emperaire 
8.  Kaiser. 

emperairitz  s.  Kaiserin. 
emperiau  35, 28  (.5)  a.  kaiserlich. 
empier  s.  Reich. 
empres  Part.  2.  von  emprendre 

rfl   sich  verbûnden. 
en,  n',  -n  s.  Herr. 
en,  *n,  ne,  n'    adv.  davon,  von 

da,  iveg;  vertritt  de  mit  dem 
Pron.  pers.   der  3.   Person; 
=  de  vos  37,  14;    deswegen, 
dadurch,  in  Éezug  darauf. 
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en  Pràp.  in,  nach,  zn,  auf, 
an,  bei,  gemàss;  vor  dem 
Gerund. 

enaissi  adv.  80. 
enamorar  rfl.  sich  verlieben. 
enan  adv.  voran. 
enans  s.  Fôrderung. 
enantir  tr.  voricàrts  bringen. 
enanz,  enans  3,  20  (R)  adv.  vor- 

lier,  vielmehr,  lieber;  enanz 
que  Konj.  bevor. 

enanzar  tr.  fùrdern. 
enap  s.  Pokal. 
enardir  intr.  mutig  werden. 
enchadenar  tr.  fesseln. 
enchantar  tr.  bezaubern. 
enclaure  Pràs.  3.  enclau  ;  Part. 

2.  enclaus  tr.  fangen;  rfl.  sich 
einschliessen. 

encombrier  s.  Bedràngnis,  con- 
cret Unangenehmes,  Làstiges. 

encontrada  s.  Gegend,  Land. 
encontra  1)  Pràp.  gegen,  2)  adv. 

entgegen. 
encontrar  tr.  begegnen. 
encusar  tr.  anklagen,  beschul- 

digen  (de). 
endevengut  Part.  2.  von  en- 

devenir  intr.  werden. 
endurar  tr.  ertragen. 
endurzir  intr.  hart  werden. 
enemic,  enemi  20,  23  {R)  s.  m. 

Feind. 
enfan  s.  Kind. 
enfernar  rfl.  sich  in  die  Holle 

bringen. 
engal  a.  gleich,  gleichwertig. 
enguatjar  tr.  einsetzen. 
engenolhar  rfl.  niederknieen. 
enginhadors  PI.  A.  von  enginh- 

aire  s.  Erbauer  von  Kriegs- 
maschinen. 

engraissar  rfl.  sich  màsten. 
enjan  s.  Trug,  Tciuschung. 
enjanar  tr.  betriigen,  tauschen. 
ennir  intr.  wiehem. 
enoiar  tr.  àrgern;  intr.  abge- 

ueigt,  unangenehm sein,  iniss- 
fallen;  rfl.  sich  iirgem. 

enoios  a.  liistig,  widerlich,  un- 
ausste.hlich. 

enquerre  Pràs.  1.  enquier;  Conj. 
1.  enquieira;  Perf.  3.  enques, 
Part.  2.  enquest  tr.  erbitten; 
erstreben;  rfl.  suchen. 

enrazonar  tr.  unterhalten. 
ensems  adv.  zusammen. 

ensenhador  Sg.  A.   von  ensen- liaire  s.  Lehrmeister. 
ensenhamen  s.  Bildung. 
ensenhar    tr.    belehren,    schul- 

meistern,  rfl.  sich  unterrichten in  (de), 

enserrar  tr.  einschliessen. 
entaular  tr.  beginnen  (vom  Spiel). 
entendedor   Sg.  A.   von   enten- 

deire  s.  Liebhaber. 
entendre  tr.  hôren,  hôren  auf; 

rfl.  1)  sich  verstelien  auf  (en), 
2)  sich  verlieben  in  (en), 

entier,  entieira,  entieir'  a.  vôllig, vollkoinmen. 
entorn  adv.  herum. 

entrar     intr.     eintreten,     ein- 
dringen;   flg.  sich  einlassen, 
beginnen. 

entre    Pràp.    unter,   zwischen; 
entre  —  e  sowohl  —  als  auch; 
d'entre  ans  —  heraus;  entre 
que  Konj.  wàhrend. 

entremetre  Inf.;  Imp.  Konj.  3. 
entremeses  ;  Part.  2.  entremes 
rfl.    sich    abgeben,    befassen mit  (de), 

entresenh     s.    Zeichen,    Feld- 
zeichen. 

entro  1)  Pràp.  bis,  2)  Konj.  bis; 
entro  que  Konj.  bis. 

enuoi  s.  Langeiveile. 
envazidor  Sg.  A.  von  enva/.ire 

*.  m.  Angreifer,  Stiirenfried. 
envazimen  s.  m.  Kriegszug. 
envazir  tr.  und  intr.  angreifen, 

iiber  fallen. 
enveios,    -osa    a.    neidisch,   be- 

gierig. 
enves  Pràp.  geqeii,  gegeniiber. 
envezat  s.  flg.  ïustigcr  Bnulcr. 
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enviar  tr.  schicken. 
envidar  tr.  einladen. 
era  s.  ara. 
erbatge  s.  Basen. 
heretat  s.  f.  Erbland. 
errar  intr.  irre  gehen. 
esbaudir  intr.  frôhlich  iverden. 
esbuzernar  rfl.  sich  verdilstern. 
escachier  s.  Schachbrett. 
escbalo  s.  m.  Stufe. 
eschampar  rfl.  entkommen. 
escbarnire  s.  Spôtter. 
eschars,  escharsa  a.  knickerig. 
esclairar  tr.  erheitem. 
esclau  s.  m.  Sklave. 
esclava  Pràs.  Konj.  3.  von  es- 

claure    22,   5    (.5)    tr.    aus- 
schliessen. 

escomom&r  tr.exkommunizieren, 
verbannen. 

escondicb    s.    Unschuldsbeteue- 
runq. 

escondire  Inf.;  Pràs.  1.  escon- 
disc   rfl.   seine  Unschuld  be- 
teuern;  sich  entziehen. 

escoutar  tr.  (willig)  anhôren. 
escrimai-  rfl.  sich  beschiltzen. 
escriure  Inf.;  Pràs.  3.  escriu; 

Part.    2.    escriut    tr.    auf-, 
niederschreiben. 

escut  s.  Schild. 
esdeve  Pràs.  3.  von  esdevenir 

intr.  werden. 
esdich    s.    Ausrede,    Entschul- 

digung. 
esfondrar  tr.   ein-,  zerschlagcn. 
esfortz  s.  Anstrengnng ;  Heeres- 

macht. 
esforzar  rfl.  sich  anstrengen. 
esfrei  s.  Schrecken. 
esfreidat  a.  erschreckt. 
esglai  s.  Schrecken. 
esguar  s.  m.  Blick. 
esguart  s.  m.  Blick. 
esjauzir  rfl.  sich  erfreuen. 
eslais  s.  Bleldentat. 
eslaissar  rfl.  sich  werfen,  sich 

sfiirzen  auf  (a),   sich  daran 
machen,  sich  ivagen. 

eslanzar;  Pràs.  Konj.  3.   eslans 
21,  60  (B)  rfl.  eilen. 

eslire  Inf.  tr.   auswàhlen;   fig. 
erkennen. 

eslonhar  rfl.  sich  entfernen. 
esmenda  s.  Ersatz. 
esmerilbo  s.  Lerchenfalke. 
esmoledor  Sg.  A.  von  esmoleire 

s.  m.  Schleifer,  fig. 

esmolre  Pràs.  3.  esmol  tr.  schlei- 
fen,  fig. 

espandre;  Pràs.  3.  espandis  12,  2 
tr.  atisbreiten,  vergiessen;  rfl. 
sich  verbreiten. 

esparga  Pràs.  Konj.  3.  von  es- 
parger  tr.  verbreiten. 

esparvier  s.  m.  Sperber. 
espaven  s.  Zaghaftigkeit. 
espaventar  tr.  erschrecken. 
especial  a.  besonder. 
espelir  tr.  auseinandersetzen. 
esper  s.  Hoffnung. 
esperar  tr.  erhoffen. 
espes  a.  ungeschliffen,  fig. 
espina  s.  Dorn. 
esplei  s.  Einkommen. 
espos  s.  Verlobter. 
esposar  tr.  heiraten. 
esqueira  s.  f.  Schlachtreihe. 
esqueirar  tr.  ordnen,  aufstellen. 
esquernar  tr.  verspotten. 
esqnina  s.  Buckgrat,  Biicken. 
esser  Inf.  ;  Pràs.  1.  sui,  2.  est, 

3.  es,  PI.  2.  etz,  3.  son;  Konj. 
1.  sia,  2.  sias,   3.  sia,  PI.  1. 
siam,  2.  siatz,  3.  sian;  Imp.  1. 
era,  3.  era,  Pl.2.  eratz,  3.  eran; 
Perf.  1.  fui,  3.  fo,  PI.  1.  fora, 
3.  foron;  jtonj.l.  fos,  3.  fos, 
PI.  2.  fossetz,  3.  fossen;  Fat. 
a)  1.  serai,  2.  seras,  3.  sera, 
PI.  1.  serem,  2.  seretz,  3.  seran, 
b)  3.  er,  PI.  3.  eron;  Cond.  a) 
3.  séria,  b)  1.  fora,  3.  fora, 
PI.  2.  foratz.  Hûlfsverb  sein; 
leben,  existieren;  im  Perf.: 
sich  begeben;  —  de  pers.  ge- 
hôren  zu,  unpers.  sich  machen 
ans;  —  a  angehorcn;  —  bel 
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gefallcn;  —  tart  sich  sehne» 
nach;  — ops  notig  sein;  — en 
pes  auf  den  Fiissen,  tàtig  sein; 
mit  a  und  dem  Inf.  miissen; 
mit  dem  Part.  1.  =  verb. 

fin. 
est  Pron.  dem.  a.  dieser. 
establir  tr.  einrichten. 
estanc  s.  m.  Teich. 
estancar  rfl.  nicht  aus  der  Stelle 

kommen. 
estanb  s.  Zinn. 
estanhar  tr.  verzinnen. 
estar  Inf.;  Pràs.l.  estau,  3.  estai, 

PI.  3.  estan;  Konj.  3.  estia, 
estei,  esto;  Imp.  3.  estava; 
Perf.  3.  estet,  PI.  3.  esterori  ; 
Fut.  3.  estara,  PI.  3.  estaran  ; 
Part.  1.  und  Gerund.  estan. 
intr.  1)  sein,  sich  befinden, 
leben,  2)  veriveilen,  Stand 
halten,  3)  anstehen,  zaudern, 
4)  abstehen  von  (de);  ben 
estan  a.  wohlanstàndig ,  ge- 
schmackvoll;  estar  ..s.  Woh- 
nung;  mal  estar  s.  Ûbelstand, 
Schlechtigkeit. 

estât  s.  Sommer. 
estemlilhar  intr.  sich  rccken. 
estendre  tr.  ausstrecken;  fi  g.  ver- 

breiten;  rfl.  sich  recken. 
estenha    Pràs.    Konj.    3.    von 

estenher  tr.  ausloschen;    flg. 
tôten. 

estenta  f.  von  estent  a.  gewaltig. 
esterli  s.  Sterling  (Miinze). 
estiers  adv.  anders. 
estiu  s.  Sommer. 
estordre  intr.  entrinnen. 
estoria  s.  Geschichte. 
estorn,  estor  41,33  {R)  s.  Kampf. 
estragat  a.  iibergross. 
estraire  Inf.  ;  Perf.  3.  estrais  tr. 

ivegnehmen;     rfl.     sich    los- 
sagen. 

estranh,  -a  a.  fremd,  abivesend. 
estrenar  tr.  beschenken. 
estrenh  Pràs.  3.  von  estrenher 

tr.  drilcken,  quàlen. 
estros  a.  ad  —  adv.  sofort. 
eterna  f.  von  etern  a.  eivig. 
eveschat  s.  Bistum. 
evesque  s.  Bischof. 

facb.  s.  Tat,  Handlung. 
fachel  s.  Zaubermitteï. 
fada  vgl.  fat. 
fadiar  intr.  vergeblich  ivarten. 
faidir  tr.  verbannen. 
faire  und  far  Inf.;  Pràs.  1.  fauc 

und  fatz,  2.  fas,  3.  fa  und 
fai,  PI.  2.  fatz,  3.  fan;  Konj. 
3.  fassa,  PI.  2.  fassatz,  3. 
fassan;  Imper,  fai;  Imp.  3. 
fazia,  PL  3.  fazian;  Perf.  t. 
fis,  3.  fetz,  PL  2.  fesetz,  3. 
feiron;  Konj.  3.  fezes,  PL  3. 
fessen;  Fut.  1.  farai,  3.  tara, 
PL  3.  faran;  Kond.  1.  feira, 
3.  feira;  Part.  2.  fach,  facba 
tr.  machen,  tun,  dichten, 
àussern,  zustande  bringen; 
—  son  benestan  sich  fein  be- 

nehmen;  —  costuma  de  han- 
deln  %vie;  —  dol  Schmerz  be- 
reiten,  empfinden;  —  drecb  e 
tort  nach  Belicben  schalten; 
—  esfortz  sich  Gewalt  antun  ; 
—  esguar  ein  Blick  zuwerfen; 
—  g\\&nàaai(fschieben;  —  grat 
danken;  —  lo  (—  Beischlaf); 
—  bonor  Ehreesweisen,  ehroi- 
voll  behandeln;  —  passada 
(ves)  iibergchcn  (zu);  — ques- 
ta  Steuern  erheben;  —  sen 
verstàndiy  liaudcln;  —  los 
sens  de  handeln  wic;  —  sem- 
blau  tun,  als  ob;  offenbaren; 
—  sofracba  niangeln;  —  tan 
que  es  so  einrichten  dass;  non 
es  res  a —  es  ist  nicht  s  (n«y- 
zusetzen;  —  que  handeln  wic; 
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mit  dem  Inf.  lassen;  mit  2 
Akk.  machen  zu;  rfl.  —  cochos 
eilen;  —  conoissedor  in  Er- 
fahrung  bringen;  —  irat  zilr- 
nen;  —  janglos  verspotten; 
—  poderos  sich  bemàchtigen; 
intr.  handeln;  Verbum  vica- 
r  i  um  ;  Umsclireibung  des  Verbs; 
impers,  sein;  mit  a  und  dem 
Inf.  mùssen. 

fais  s.  m.  Last. 
faisso  s.  f.  Gestalt,  Zug. 
faissuc  a.  làstig. 
falco  s.  m.  Falke;  —  gruier 

Kranichfalke. 
falhia  s.  Fehl. 
falhimen  s.  Treubruch,  Schuld. 
faillir  intr.  1)  gebrechen,  aus- 

gehen,  abhanden  kommen;  2) 
mangelhaft  sein,  Fehler  be- 
gehen. 

fais  a.  falsch. 
falsar  tr.  zerreissen. 
fam  s.  f.  Hunger. 
failli  s.  m.  Schmutz. 
fantaumia  s.  f.  Illusion. 
farcir  tr.  vollstopfen. 
fat,  fada  a.  geckenhaft,  tôricht. 
fau  s.  Buchcnholz. 
fazenda  s.  f.  Angelegenheit. 
fe  s.  f.  Treue,  Glaube,  Wort. 
febrier  s.  Februar. 
fel  s.  m.  Galle. 
felo  Sg.  A.  von  fel  a.  schurkisch. 
felonia  s.  Schurkerei. 
fementit  a.  treulos. 
fendre  tr.  spalten,  zerreissen. 
fenhedor  PL  N.  von  fenheire  s. 

Heuchler. 
fenher  Pràs.  1.  fenh,  3.  fenk; 

Perf.  3.  feis;  Gerund.  fenhen 
rfl.  l)sich  den  Anschein  geben, 
2)  sich  abgebe.n  mit  (de);  3) 
es  an  sich  fehlen  lassen. 

fenir  tr.  fig.  einstellev,  aufgeben; 
intr.  endigen. 

fer  s.  m.  Eisen. 
ferir  Fut.  PI.  1.  ferrem  tr.  und 

intr.  schlagen,  verwundtn. 

fermalha  s.  f.  Vertrag. 
fermar    tr.  aufpflanzen,    ab- 

stecken;  fig.  bestàrken. 
ferran  a.  grau. 
ferrar  tr.  beschlagen. 
festa  s.  f.  Fest. 
fetge  s.  m.  Leber. 
feutre  s.  m.  Polster. 
fezeutat  s.  Treue,  Huldigung. 
fi  s.  f.  1)  Ende,  2)  Friede,  Ver- trag. 

fi  a.  1)  schon,  echt,  fein,  2)  treu, 
zuverlàssig. 

fianza  s.  f.  1)  Sicherheit,  2)  Ver- 
trauen. 

fieu  s.  m.  Lehen. 
filh  s.  m.  Sohn. 
filha  s.  f.  Tochter. 
filhol  s.  Taufe. 
flac,  flacha  a.  schlaff. 
flachesa  17,  36  (R)  s.  Feigheit. 
flairar  tr.  riechen  nach. 
flanc  s.  Flanke. 

flor  s.  f.  Blume,  Blute,  Blumen- 

flor. 
florit  a.  blûhend,  blûtenreich. 
flum  s.  m.  Fluss. 
fol  s.  Narr;  a.  tôricht,  dumm. 
foleiar  intr.  Torheiten  begehen. 
folhar  intr.  sich  belauben. 
folor  s.  f.  Torheit. 
folrar  tr.  futtern. 
fondre  tr.  vernichten,  zerstôren. 
for  s.  m.  Ilandlimgsiceise. 
forest  s.  Waldjagd. 
forfach  s.  Ûbeltat. 
fors  adv.  draussen,  hinaus;  nach 

Neg.   ausser;    fors   de  Prâp. 
ohne. 

forsfeiron  Perf.  PI.  3.  von  fors- 
faire  intr.  Schadcn  tun. 

fort  1)   a.  stark,   2)  adv.  sehr, 
fortmen    adv.    hcftig,    3)    s. 
Gewalt. 

forza  s.  Kraft,  Gewalt. 
forzar  tr.  zwingen,  bezicingen, 

unterdrilcken. 
forzat  Part.  2.  a.  fig. 

stàndig. 
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fossat  s.  Graben. 
fondât  s.  Torheit,  toiles  Be- 

nehmen. 
frachura  vgl.  aver. 
fradel  a.  verbrecherisch. 
frairalha  8.  f.  Genossenschaft. 
fraire,  frair  s.  m.  Bruder. 
franc,  trancha  a.  edel. 
franber  Inf.;  Perf.B.  frais;  Part. 

2.  frach,  fracha  tr.  brechen, 
zerbrechen;  rfl.  verschwinden. 

frassar  tr.  brechen. 
fran  s.  Betriigerei. 

freidor  s.  f.  Kàlte. 
freizir  intr.  erkalten. 
fresc,  frescha  a.  frisch,  juiuj. 
frevol  a.  schtvach. 
frevoleza  s.  f.  Schwàche. 
frevolir  tr.  schivàchen. 
frevolmen  adv.  schivàchlich. 
fromatge  s.  Kâse. 
frontereza  s.  f.  Grenze. 
fugir  intr.  fliehen. 
fuoc  s.  m.  Feuer. 
fuollia  s.  f.  Blatt,  Laub. 

G. gabador  PI.  N.  von  gabaire  a. 
2)rahlerisch. 

gabar  intr.  scherzen,  spottcn. 
gai,  gaia  a.  heiter,  frôhlich. 
gaieza,    gaiesa   29,  3    (R)    s. 

Heiterkeit. 
galbart  a.  verivegen. 
galinier  a.  Hiihner  jagend. 
ganacha  s.  Gannasse. 
gartz  a.  fig.  pflichtvergessen. 
garzo  s.  m.  Trossbube. 
gas  s.  Geschivâtz. 
gancb  s.  m.  Freudc. 
gavanhar   tr.   schwiichen,    ver- 

derben. 

gel  s.  Front. 
gelada  s.  Frost. 
gema  s.  Pech. 
gen  s.  f.  Volk,  Lente. 
gen,   genta  a.  schôn,  lieblich; 

adv.  schôn,  freundlich;  Komp. 
Sg.   N.    genzer;    A.    genzor 
schôner;    mit   dem   Art.    der 
schbnste. 

generacio    s.   f.    Abstammung, 
Familie. 

genh  s.  m.  Geist,  listiges  TJnter- 
nehmen. 

gentil  a.  edel,  lieblich,  freundlich. 
genzar  intr.  schoncrwerden,  g  ut 

daran  sein. 
germa  s.  Vetter. 
ges  adv.  Fiilhvort  der  Négation. 

gesta  s.  f.  Tat. 
get  s.  m.  Wurf. 
getar  vgl.  gitar. 
giquir  tr.  1)  hinterlassen,  2)  im 

Stich  lassen. 

gitar    (in    den    stammbetonten 
Formen    e    im    Stamm)     tr. 
tverfen;  —  a  no-c\ua  vernach- lassigen. 

glatir  intr.  klâffen. 
gola  s.  f.  Kehle,  Sais. 
gonfano  s.  m.  Fahne,  Banner. 
gort  a.  behàbig. 
governar  tr.  beherrschen. 
gra  s.  m.  Korn. 
gracia  1)  Gnade,  2)  Dank. 
graile  1)  a.  zierlich,  2)  s.  Klari- nette. 

gralha  s.  f.  Kràhe. 
gran  [statt  gram)  15,  44  (R)  a. traurig. 

gran,   granda   1)   a.  gross,  ge- 
icaltig;    mètre  en  grans   vgl. 
mètre;  2)  s.  Grosse. 

gras  a.  fett. 

grat  s.  Dank.  Zust'unmung,  Ge- nehmigung;  de  —  gèrn;  mal 

son  —  gegen  seiiwn  )\"dlen. grazir  tr.  liebcn. 
grazire  s.  Danksager  ;  a.  dank- bar. 

grazit  a.  anmutig. 
greiar  tr.  geicahren. 
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greno  s.  Bart. 
gresa  s.  f.  Schlachtfcld. 
grevar  tr.  beunruhigen. 
grieu  a.  schwer;  adv.  schiver- lich. 
groc  a.  gelb. 
grua  s.  Kranich. 
gruier  a.  vgl.  falco. 
guacha  s.  Wache,  Schildwache. 
gualiador  Sg.A.;  PL  A.  gualia- 

dors  a.  betrugerisch. 
gualiar  tr.  und  intr.   betrugen, 

tàuschen. 

guanda    s.    Ausweichen,    Auf- 
schub;  vgl.  faire, 

guandir  intr.  sichdavon  machen. 
guaran  s.  3Iass;  a  — sorgfàltig. 
guaranda  s.  Zusicherung,  Zu- 

verlàssigkeit. 
guarda  s.  Obhut. 
guardar  tr.  beivachen,  behiiten, 

erhalten,    Bucksicht   nehmen 
anf;  rfl.   sich  huten,  achten 
auf. 

guarentia  vgl.  traire, 
guarir  intr.  sich  ivohl  befinden. 

guarnir    tr.  und  intr.    kleiden, 
riisten,  ausstatten. 

guarnizo  s.  Ausriistung ,   Rils- 
tung,  Kleidungsstuck. 

guastar  rfl.  vergeuden. 
guatge  vgl.  mètre, 
guazanh  s.  Geivinn. 
guazanhar  tr.  gewinnen;  intr. 

Gewinn  haben. 
guerpir  tr.  im  Stich  lassen. 
guerra  s.  Krieg. 
guerreiadors  PL  A .  von  guerrei- 

aire  a.  streitsiicMig. 
guerreiar    tr.     bekriegen;     fig. 

quàlen;   intr.  Krieg  fûhren; 
guerreian  a.  kriegerisch. 

guerrier  s.  m.  Krieger,  Feind. 
guidar  intr.  leiten. 
guila  s.  Betriigerei. 
guiren  s.  Beschiltzer. 
guirlanda  s.  Blumengeicinde. 
guisa  s.  Art  und  Weise. 
guit  s.  Ftihrer. 
guizar  tr.  fûhren. 
guizerdo  s.  Lohn. 
guizerdonar  tr.  belohnen. 

H. 

ha-,  he-,  hi-,  ho-,  hu-  vgl.  a-,  e-,  i-,  o-,  u- 

I. 

i,  -i  adv.  dort,  darin,  dabei, 
dorthin;  vertritt  das  Pron. 
der  3.  Pers.  im  Dat.  und  mit 
der  Pràp.  a;  =  a  vos  32,  25. 

hier  adv.  gestem. 
ieu  Pron.  Pers.  der  1.  Pers.  N.  ; 

Dat.  mi,  m',  m;  A.  mi,  m', 
•m;  PL  N.  nos;  D.  nos,  -ns; 
A.  nos,  *ns.  Die  volleren 
Formen  Sg.  me;  mi  20,  46  {B), 
PL  nos. 

indi  a.  indigofarben. 
invern  s.  Winter. 
invernar  intr.  unpers.  frieren, 
ira  s.  f.  Traiter,  Kummer,  Triib- sinn. 
irascut  Part.  2.  von  iraisser  a. 

erzûrnt. 
irat  a.  1)  zornig,  2)  betrilbt. 
iros  a.  zornig. 
isnel  a-  schnell. 

ja  adv.  je,  schon,  immer;  mit 
der  Neg.  (aueh  mit  hinzu- 
gefilgtem  mais)  niemals,  gar 
nicht.  ja  nicht. 

jai  s.  Freude. 

janglos  a.  spottisch;  vgl.  faire, 
jardi  s.  Garten. 
jauzen  a.  vergnugt- 
jauzimen  s.  Freude. 
jauzion  a.  froh,  freudig. 
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jauzir  rfl.  Nutzen  haben. 
jazer  Inf.;   Fut.  PI.  1.   jairem 

intr.  liegen,  lagem. 
jelosia  s.  Eifersucht. 
jogar  tr.  und  intr.  spielen. 
joglar  s.  m.  Spielmann. 
joi    s.    Freude,     Liebesfreude, 

Gunstbezeugung. 
joia  s.  Freude. 
joios  a.  heiter. 
jonchar  tr.  bestreuen. 
jonha  Prds.  Konj.  3.  von  jonher 

intr.  unkommen. 

jorn  s.m.  Tag;  tôt — fortivahrend. 

jos  adv.  unten,  hinunter;  de  — 
unten;  en  — herab;  unterhalb. 

josta  Prap.  neben. 
jove  1)  s.  Jungling,  2)a.jung. 
joven  s.  m.  Jugendhist,  Tilchtig- 

keit,     Geselligkeit ,     Jugend 
(konkret). 

juoc  s.  m.  Spiel. 

jupa  s.  /'.  Rock. yax  s.  Sdnvur. 
jurar  tr.  und  intr.  schwiïren,  zu- 

schivôren  ;  rfl.  sich  verschwdren . 
jutjamen  s.  m.  Urteil. 
jutjar  tr.  verurteilen  zu  (a). 

L. 

lai  1)  s.  Lai,  eine  Dichtart,  2) 
adv.  dort,  dorthin,  damais. 

laidir  tr.  beleidigen. 
laire  s.  Gebell. 
laissar  tr.  1)  verlassen,  im  Stich 

lassen;  2)  iiberlassen;  3)  mit 
dem  Inf.  lassen,  zulassen;  4) 
rfl.    nachlassen ,   unterlassen, 
abstehen  von  (de), 

lait,  f.  laida,  latge  40,  9  (E)  a. 
hàsslich,    unangenehm;    adv. 
h'dsslich. 

lauier  a.gemein,  fig.von  schlechter 
Eigenschaft,  xmbrauchbar. 

lanza  s.  Lanze. 
lauzar  intr.  mit  Lanzen  iverfen. 
lare  a.  freigebig. 
larguesa  17,  22  ;  29,  8  (beide  It) 

s.  Freigebigkeit. 
largnetat  s.  Freigebigkeit. 
las  a.  mùde,  nnglûcklich. 
lassar  rfl.  mùde  iverden. 

lata  s.  /'.  Umzaunung. 
latge  vgl.  lait, 
latz  s.  m.  Schlinge. 
latz  s.  Seite. 
lau  s.  m.  Lob,  Lobspruch. 
lauzar  tr.  1)  preisen,  besingen; 

2)  raten;  rfl.  Ruhm  mehen. 
lauzengier  s.m.Scltmcichlcr;  Ya- leumder. 
lauzor  s.  f.  Lob,  Ruhm. 
lavar  rfl.  sich  entzieheu. 

lebre  s.  Hase. 
lebrier  s.  Windhund. 
lechadieira  s.  f.Feinschmecherin. 
léchai  a.  ivàhlerisch. 
lei   s.  f.   1)   Gesetz,  Bibel,  fig. 

Religion,  2)  Art. 
leial  a.  gerecht,  treu,  gehorsam; 

fig.  zahm. leiautat  s.  Gesetzmdssigkeit. 
lenga  s.  f.  Zunge. 
leo  s.  Lôwe. 
leu  adv.  leicht. 
leugier  a.  leicht;  fig.  leichtfertig, schlaff. 

levar   tr.  errichten;   intr.  sich 
erheben. 

lezer    Inf.    s.   Erlaubnis,    Ge- 
legenheit. lezeros  a.  in  Musse  befindlich; 
s.  Miissiggdnger. 

liamier  s.  Leithund. 
liazo  s.  Kleidung,  Puiz. 
lieu  adv.  leicht. 
linhatge  s.  m.  Geschlecht. 
lis,  Usa  a.  weich,  sanft. 
lissa  s.  Palisade. 
liuranda     s.     Lieferung    (von 

Lebensmitteln),  Spende. 
limai  tr.   1)  iiefern,  aus:ahlc)i, 

2)  loskaufoi. 
liuraiO  s.   Licfrung. 
lo,  1',  -1  bestimniter  Art  m.  Sa, 

\  .   .1.  l0,r,-l;  JW.2Y.li,    Ui. 
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A.  los,  "ls;  f.  Sg.  N.  und  A. 
la;   PL  N.   und  A.   las   der, 
die,  dus. 

logaditz  a.  gedungen. 
loiar  tr.  fig.  gewinnen. 
loier  s.  Lohn. 
lombart  s.  Kaufmann. 
lonc,  longa  a.  lang;  adv.  longa- 

men  lange. 

lonc  Prâp.  neben. 
lonh  adv.   fem,  in  der  Ferne; 

lonhor  Komp.  a.  langer. 
lonhar  tr.fernhalten,  fernbleiben . 
lop  s.  Wolf. 
lor  Pron.  pers.  von  der  3.  Pers. 

PL  mit  und  ohne  Art.  ihr. 
luoc  s.  m.  Ort;  vgl.  raiei. 

M. 

ma  s.  m.  Hand;  fig.  Macht. 
madur  a.  reif. 
maint,  mainta  a.  manch. 
maior  Sg.  A.  Komp.  grôsser. 
maire  s.  Mutter. 
mais  adv.  1)  mehr,  am  meisten, 

2)  je,  jemals,  3)  immer,  hin- 
fort;  mit  der  Neg.  niemals. 

maisnada  s.  f.  Mannsehaft,  Ge- 
sellschaft. 

maisnadier  s.  m.  Sôldnerfûhrer. 
maisnier  a.  zahm. 
maiso  s.  f.  Haus. 
mal,  mau  13,  51;  20,  34  (beide 

R)  1)  a.  schlecht,  boue,  feige, 
zornig;  vgl.  talan;  adv. ..ma- 

lamen ùbel;  2)  s.  das  Ûbele, 
das  Base;  3)  adv. iibel,  schlecht, 
nicht;  vgl.  merir. 

malanha  s.  f.  Krankheit. 
malastruc  a.  unglûcklich,  Un- 

gliicks-. 
maldiga  Pràs.  Konj.  3.  von  mal- 

dire tr.  verfluchen. 
maleza  s.  Schlechtigkeit. 
malh  s.  Streithammcr. 
malha  s.  Panzerschuppe,  Schake. 
maltrach  s.  m.  Anstrengung, 

Leiden. 
malvastat  s.  Feigheit. 
malvatz,  malvada  a.  schlecht, 

feige,  gemein;  s.  Lump. 
malvolenza  s.   Ubelwollen. 

mandar  tr.  1)  ge-,  ent-,  auf- 
bietcn,  sagen  lassen,  2)  schi- 
cken,  3)  beherrschen. 

manen,  manenta  a.  reich. 
manentia  s.  Reichtum. 

manieira  s.  Art. 
manjadors  PL  A.  von  manjaire 

s.  Schlemmer. 
manjar  intr.  essen,  speisen;  s. 

Speise. mantenemen  s.  Vnterstùtzung. 
mantener  lnf.;  Pràs.  3.  mante, 

PL  3.  mantenon  ;  Konj.  3.  man- 
tenha  ;  Perf.  3.  mantenc;  Kond. 
3.  mantenria  tr.  halten,  ein- 
halten,    hochhalten,    aufrecht 
erhalten,  unterstùtzen. 

mantel  s.  Mantel. 
mar  s.  f.  Meer. 
maraboti    s.    m.    Maravedi 

{Mùnze). marc  s.  Mark. 
marcha  s.  f.  Grenze,  Mark. 
marchar  intr.  aneinander  gren- zen  (ab). 
marit  s.  m.  Gatte. 
marques  s.  Markgraf. 
marrimen     s.    m.      Betrillmis, 

Jammer. 
marrit  a.  traurig. 
martire  s.  Martyrinm,  Quai. 
martz  s.  Mcirz. 
marves  adv.  sofort. 
mas,    vor  angelehnten   Konso- 

nanten  ma;  Konj.  aber;  nach 
negativen  Begriffen    ausser; 
nach  al,  autre  aïs;  mas  quan 
ausser. 

massa  s.  Keule. 
matar  tr.  matt  setzen,  besiegen; 

fia:,  schàdigen. 
mati  1)  s.  m.  Morgen,  de  —  mor- 

gens;  2)  adv.  friih. 
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inau  vgl.  mal. 
mazan  s.  m.  Ldrm,  Ertoncn. 
mazantar  tr.  ertOnen  lassen. 
medalha  s.  f.  Miinze. 
meitat  s.  f.  Partei. 
melhor  Komp.  Sg.  N.  melher; 

A.  melhor;  FI.  ÏV.  melhor;  A. 
melhors   a.  besser;   mit  dent 
Artikel  der  beste. 

mellmrar  tr.  bessern;  intr.  sich 
verbessem. 

melo  s.  Melone. 
membrar    tr.    ins    Gedàchtnis 

rufen;  intr.  pers.  u.  unpers. 
sich  erinnern,  im  Gedàchtnis 
sein;  ins  Gedàchtnis  kommen. 

mena  s.  f.  Gestall. 

menar  tr.  f'uhren;  flg.  régler  en; rfl.  sich  auffùhren. 
menassa  s.  Drohung. 
menassar    tr.    bedrohen;    intr. 

drohen. 
menassat  s.  Drohen,  Drohung. 
mendre   Komp.  Sg.  N.  a.  un- 

gùnstiger. 
mens  adv.  weniger. 
mentaver  Pras.  3.  mentau  ;  Part . 

2.  mentaugut,  -uda  tr.  nennen, 
feiern,  rùhmen. 

mentir  intr.  liigen,  betriigen,  sein 
Wort  brechen. 

menut  a.  zahlreieh. 
menzougier  a.  trugeriscJi. 
menzonja  s.  Luge. 
meravelha  s.  Wunder. 
meravilkar  rfl.  sich  ivundern. 
merce,  mercei  17,  34  (R)  s.  1) 

Dank,  2)  Gnade,  Barmherzig- 
keit,  Vergebung,  3)  Gunst. 

merceiar  intr.  1)  danken,  2)  uni 
Gnade  flehen. 

merchadier  s.  Kaufmann. 
merir  intr.  —  mal  schuldig  sein, 

Schuld  haben. 
mermar  tr.  verkïirzen;  intr.  sich 

vermindern,  abnehmen. 
mes  s.  Monat. 
mesclada  s.  f.  Handgemenge. 

me.sclauha  s.  /'.  Handgemenge. 

mesclar    tr.   mengen,    mischcn, 
veruneinigen;  rfl.  sich  mengen; 
sich  entzweien;  beginnen  (vom Kampf). 

mesnreiso  s.  f.  Fehler. 
mesprendre  intr.  sicli,  vergelicn. 
mesqui  s.  Knauser. 
mesquina    f.    von    mesqui     a. 

zart. 
messal  s.  m.  Messbuch. 
messatge  s.  Bote. 
messatgier  s.  m.  Bote. 
messers  (ital.)  s.  Herr. 
messio    s.    Aufwendung;     flg. 

Wagnis. 
mest  Pràp.  zwischen. 
mestier  s.  Handlungsweise  ;  Be- 

durfnis,  vgl.  aver. 
mesura  s.  Masshalten. 

metge  s.  Arzt. 
mètre  Inf.;  Pràs.  3.  met;  Eonj. 

3.  meta  ;  Imp.  PI.  3.  metian  ; 
Perf.  3.  mes,  PI.  3.  meseron; 
Fut.  3.   metra;    Ger.  meten; 
Part.    2.    mes,    mesa   1)   tr. 
setzen ,    aufsetzen ,    ausgeben, 
verursachen,  aufs  Spiel  setzen  ; 
—  guanda  unterïassen;  —  en 
eissart  in  den  Kampf  treiben  ; 
—  en  guatge  verpfanden;  — 
en  mesclada  verfeinden;  —  en 
obli  vergessen;  —  en  venda 
verkaufen;  2)  intr.  Ausgaben 
machen  ;  3)  rfl.  —  primier  sich 
an  die  Spitze  stellen;  —  a 
merce  sich  unterwerfen;  —  en 
enans  sich  in  Vorteil  bringen; 
—  en  grans  sich  bemiihen. 

mezeis  Pron.  indef.  selbst. 
mi  vgl.  mos. 
miei  a.  halb;  — luoc  Mitte. 
mielhs  Komp.  1)  s.  ttnd  a.  besser, 

mit  dem  Art.  der  beste,  dus 
Beste;  2)  adv.  besser,  mehr, 
am  besten. 

mil  Zahlwort  tausend. 
milhargos  a,  flnnig. 
milier  s.  Zahl  von  tausend. 

miranda  s.  /'.  Wartturm. 



—     241     — 

mirar  rfl.   1)  sich  spiegeln,   2) 
sich  ergôtzen,  sich  freuen. 

mol  a.  iveich,  schlaff. 
niolhar  intr.  nass  iverden. 
molher  s.  Gattin. 
molt  s.  moût, 
mon  8.  m.  Welt. 
mon  s.  m.  Berg. 
moneda  s.  f.  Geld. 
monge  s.  Mônch. 
monjoi  ein  Kriegsruf;  s.  Anm. 

zu  7,' 42. 
montanha  s.  Berg. 

montai*  intr.  steigen. monto  s.  mouto. 
morir  Inf.;  Pràs.  1.  muoir  ;  Perf. 

3.  morit;  Fut.  1.  morrai;  Part. 
2.  mort  intr.  sterben  ;  Part.  2. 
tôt,  getôtet. 

mort  s.  f.  Tocl;  fig.  Ruin. 
mortal  a.  tôdlich. 
morsel  s.  m.  Bissen. 
mos  Pron.poss.  der  1.  Pers.  masc. 

Sg.  N.;  A.  mon,  vor  i,  m,  n, 
s,  v  mo;  PI.  N.  miei;  A.  mos; 

fan.  Sg.  N.  und  A.  ma,  m'; 
vor  dons  immer  mi;  PI.  mas. 

Die  volleren  Formen  sind  m. 

Sg.  N.  mieus;  A.  mieu;  fem. 
mia  mit  und  ohne  den  bestimm- 
ten  Artikel  mein,  der  meinige. 

mostier  s.  m.  Kloster. 
mostrar  tr.  zeigen. 
mot  s.  m.  Wort;  mit  der  Neg. 

nichts. 
motz  a.  stumpf. 

moût,  molt  adv.  sehr. 
mouto,    monto     s.    1)     Schaf, 

Hammel;  2)  Mouton  {Mùnze). 
mover  Inf.  ;  Pràs.  3.  muou;  Kond. 

3.  mouria;  Part,  mogut  tr.  be- 
ivegen,   erregen,   rfl.  sich  be- 
wegen. 

mudar    tr.    1)    entfernen,    um- 
stellen;  2)  unterlassen;  intr. 
mausern;    mudat  gemausert; 
rfl.  1)  sich  verwandeln,  2)  sich 
wegbegeben. 

muoi  s.  Scheffel. 
mur  s.  m.  Mauer. 
muralh  s.  m.  Mauer. 
musart  s.  Maulaffe. 
mut,  muda  a.  stumm. 

N. 

na,  n'  s.  Frau. nafrar  tr.  verwunden. 

naisser  Pràs.  3.  nais;  Perf.  3. 
nasquet;    Konj.   3.   nasques; 
Part.    2.    nat    intr.    geboren 
icerden ,      seinen     Ursprung 
haben. 

naissio  s.  f.  Geburt. 
nativitat  s.  f.  Geburt. 
natural  a.  naturlich. 

nau  s.  f.  Schiff. 
ne  vgl.  en. 
nebot  s.  m.  Neffe. 
negar  tr.  ertrànken. 
nègre  a.  schwarz. 
negu,    neguna    a.   irgend  ein; 

mit    der   Négation    kein;    s. 
niemand. 

neis  adv.  sogar. 
nesci  a.  dumm,  tùricht. 

J'umanische  Bibl.    Bertran  von 

nescïes  s.  Torheit. 
ni   Konj.   1)  noch,   2)  und  (in 

Nebensàtzen  u.  unabhàngigen 
Wunschsàtzen). 

m'en  s.  nichts. 
nier  a.  schwarz. 

no,  non  adv.  1)  nicht,  2)  neïn. 
no  -  bateiat    s.    Nicht getaufter, 

Heide. 

nocb  s.  f.  Nacht. 
no -cura  vgl.  gitar. 
noia  Pràs.  Konj.  3.  von  nozer 

intr.  schaden. 
noirir  tr.  ernàhren. 
nom  s.  Name. 
nomar  tr.  nennen. 

nos  vgl.  ieu. 
no-saubuda  s.  in  a  —  heimlich. 
nostre,  nostra  Pron.  jjoss.  der 

1.  Pers.  Plnr.  unser. 
Boni. 16 
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nova  s.  Neuigkeit. 
novel,  novela  a.  neu. 
novela  s.  Neuigkeit. 
no-vezi  s.  Nichtnachbar. 
nualha  s.  Faulheit. 
nualhos  a.  nichtsnutzig. 

nul,  nula,  nul'  a.  irgendein;  mit 
der  Négation  kein;  8.  niemand, 
keiner. 

nuou  a.  neu,  frisch,  jung. 
nut,  nuda  a.  nackt;  fig.  ohne 

Obdaeh. 

0. 
o   adv.  wo,  wohin,  vertritt  das 

Relat.  mit  der  Prap.  a. 
o  Konj.  oder. 
ho,  o  Pron.  dem.  dies,  es. 
obedïen  a.  gehorsam, 
obezir  intr.  gehorchen. 
obli  8.  Vergessen. 
obra  s.  f.  Werk. 
obrador  s.  Werkstatt,  Laden. 
obralba  s.  Arbeit. 
oc  adv.  ja. 
ocbaiso  s.  f.  Ursache. 
ocbaisonar  intr.  anklagen. 
ogan  adv.  in  diesem  Jahre. 
oimais  adv.  1)  nunmehr,  2)  noch, 

3)  fortan. 
ombratge  s.  Schatten. 
boni,  om  Sg.  N.;  A.  borne,  orne; 

PL  N.  home,  orne;  A.  homes, 
omes  Mann,  Mensch;  Lehns- 
mann;  man. 

on  adv.  ivo,  da  wo,  wann,  ivenn; 
vertritt  das  Rel.  mit  der  Prap. 
a;  vor  einem  Komp.  je. 

oncas  adv.  jemals. 
onh  Prâs.  3.  von  onher  tr.  salben, 

heilen. 

honor,  onor  s.  f.  1)  Ehre,  2)  Lehn. 
onranza  s.  f.  Ehrung. 
honrar  tr.  ehren,  Ehre  machen. 
ops  s.  m.  Bediirfnis,  Interesse; 

a  •  1  vostr'  ops  in  Etirer  Seele; 
vgl.  esser. hora  s.  Stunde. 

orar  tr.  erflehen. 
orde  s.  Orden. 
ordenar  tr.  ordnen. 

orgolhos,   -osa   a.    stolz,   ùber- miitig. 

orguolh  s.  Stolz;  Anmassendes. 
hort  s.  Garten. 
orzol  s.  Krug. 
hosa  ».  Gamasche,  Stiefel. 
oschar  tr.  beschàdigen. 
oscur  a.  dunkel. 
host,  ost  s.  f.  1)  Heer,  2)  Schar, 

3)  Heerlager 
hostal,  hostau  35,  2  (R)  s.  m. 

Ha  us,  Herberge. 
ostar  tr,  wegnehmen. 
ostatge  s.  Geissel,  Bùrgschaft. 
hostau  vgl.  hostal. 
hosteiar  intr.  Krieg  ftihren. 
outra  Prap.  jenseits. 

P. 
pa  s.  m.  Brot. 
pacha  s.  f.  Vertrag,  Biindnis. 
paes,  pais  {frz.)  35, 19  (R)  s.  Land. 
pagar  tr.  bezahlen;  rfl.  sich  be- zahlt  machen. 
paire,  pair  6,  5  s.  m.  Yater. 
paireiar  intr.  seinem  Vatemach- 

ahmen. 
pairol  s.  Kessel. 
pais  vgl.  patz. 
paisser   Pnis.  3.    pais,    PL  3. 

paisson  tr.  ernàhren;  rfl,  sich 
màsten. 

paisso  s.  Pf'ahl,  Absteckpfahl. pal  s.  m.  Palisade,Versehanmnq. 
palais  (frz.)  12,  29  (R)  Palast. 
palatz  m  coms  —  s.  Pfahgraf. 
palazi  s.  Paladin. 
palha  s.  f.  Stroh. 
pan  s.    Tuch,  Fetzen;  PI.   fig. 

Gcicander. 
pantais  8.  Anatrtngmmg. 
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pao  s.  Pfau. 
paor  s.  Furcht. 
paoruc  a.  furchtsam. 
par  s.  ni.  Gtnosse,  Gleiche. 
paratge   8.  m.    Adel,    eclle  Art, 

Geschlecht,  Stand,  Abkuvft. 
paraula  s.  f.  Wort,   Gespràch; 

fig.  Aufforderung,  Sache. 
parc  s.  Park,  Wildpark. 
pareisser  Pràs.  3.  pareis;  Konj. 

3.  parescha  intr.  erscheinen, 
sichtbar,  offenbar  iverden. 

paren  s.  Yerwandter. 
parer  Inf.;  Pràs.  3.  par,  PI.  3. 

paron;  lmp.  3.  paria;  Fat.  3. 
parra  intr.  scheinen,  erschei- 

nen, offenbar  sein,  sich  zeigen; 
far  parer  darstellen;  unpers. 
scheinen. 

parier  s.  Teilhaber. 
parlador  PI.  N.  von  parlaire  s. 

Schivâtzer. 

parlamen  s.   Verhandlung. 
parlar    tr.    besprechen;    intr. 

sprechen. 
part  1)  s.  f.  Anteil,  Seite,  Rich- 

tung;  en  autra  —  anders  ivo- 
hin;   de  part  von  Seiten,  im 
Ranien;  2)  Pràp.jenseits,  iiber 
—  hinaus,  mehr  als. 

partir   tr.   1)  trennen,   2)  ver- 
abschieden,     3)    ver-,    niit- 
teilen;     intr.    scheiden;    rfi. 
sich  trennen. 

partizo  s.  Teilung. 
parzer  Pràs.  1.  parc,  3.  partz, 

tr.  verschonen ;  rfl.  sich  ent- 
ziehen  (de), 

parzonier     1)    s.     Teilbesitzer, 
Partner;  2)  a.  mitbesitzend. 

pas  s.  m.  1)  Schritt  (Gangart), 
2)  Pass. 

pascor  s.  m.  Friihling. 
pasmar  intr.  ohnmdchtigwerden. 
pasmazo  s.  Qhumacld. 
passada  s.  Ûbergang. 
passar    tr.   ùberschreiten,    hin- 

dnrchziehen,  passieren;  intr. 
kommen,  hinilberkommen,  vor- 

iibergehen;   rfl.  sich  begeben, 
hiniibergehen. 

passatge  s.  m.  Ûbcrfahrt. 
passio  s.  Leiden,  Quai. 
patz,  pais  (frz.)  14, 40;  50  (beide 

R)  s.  f.  Friede. 
pau  s.  m.  Pfau. 
paubre,  paubra  a.  arm,  àrmlich, niedrig. 

paubretat  s.  Armut. 
pauc,  paucha  a.  klein,  xoenig; 

ivinzig,jung;])a\icadv.ivenig; 
pauc  e  pauc  nach  und  nach. 

paus  s.  Rulie,  Friede. 
pausar  tr.  setzen,  legen. 
pavilho  s.  Zelt. 
pe  s.  m.  Fuss;  esser  en  pes  s.  esser. 

pecat  s.  Siinde. 
peiriera  s.  Steinbôller. 
peis  s.  m.  Fisch. 
pel  s.  m.  Haar. 
pei  s.  f.  Haut. pelar  tr.  scldnden,  fig. 

pena  s.  Schmerz. 
penar  rfl.  sich  bemùhen. 
penchenar  tr.  kàmmen. 
pendre  tr.  aufhàngen,  erhàngen; 

en  penden    in   der  Schivebe, 
unentschieden. 

penhora  s.  f.  Pfand. 
peno  s    Banner. 
pensamen  s.  Denken. 
pensar  Pràs.  1.  pes  III,  5  (R) 

intr.    denken,    bedacht   sein; 
s.  Gedanke. 

per,  pe-  Pràp.  auf,  in,  durch, 
ùber  —  hin,  wegen,  um  — 
willen,  von,  zu,  fur,  als;  —  tôt 
iiber  ail;   —  cor  de  aus  dem 
Wunsche  nach;  —  dreit  mit 
Recht;  —  que  1)  wesivegev, 
2)  c.  Konj.  damit,  3)  c.  Konj. 
vorausgesetzt  dass;  —  so  que 
c.  Ind.  iceil,  c.  Konj.  damit. 

perchassar  rfl.  sich  quàlen. 
perchât  s.  m.  Ertrag. 

perdigal  s.  Rebhuhn. 
perdo    s.   m.  Vergebung ,    Ver- 

zeihung;  en  — ,  -s  vergeblich. 

'l6* 
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perdonar  tr.  und  intr.  verzeihen. 
perdre  tr.   und  intr.  verlieren, 

Verlust  haben. 
perjurar  rfl.  meineidig  icerden. 
pero  adv.  jedoch. 
perponh  s.  m.  ]Vatnms. 
persona  8.  f.  Person,  Personlich- 

keit;  Leben. 
pes  vgl.  peiisar. 
pesar    tr.    und    intr.    impers. 

schmerzen,    leid   tun,   unan- 
genehni  sein,  drgern. 

pesseiar  tr.  zerstilckeln. 
petit  a.  klein. 
pezo  s.  Fussgàn  ger;  PL  Truppen. 
pi  s.  Fichte. 
pia  f.  von  pius  a.  fromm. 
pieis    Komp.    adv.    schlechter, 

schlimmer. 
pietat  s.  Mitleid. 
pifart  s.  m.  Dickwanst. 
pimen  s.  Wilrzwein. 
piucela  s.  Jungfrau. 
pla  a.  eben;  s.  Ebene. 
plach  s.  m.  Verhandlung,  Vertrag. 
plaia  s.  f.  Wunde. 
plaidei  s.  Gerede,  Verhandlung. 
plaideiar  intr.  verhandeln. 
plaint  s.  m.  Klagelied. 
planher  Inf.;  Pràs.  1.  plane,  3. 

planli  ;  Konj.  3.  planba  tr.  be- 
klagen,   vermissen;   rfl.   sich 
beklagen. 

plantar  tr.  pfianzen. 
plazentier  a.  anmutig. 
plazer  Inf.  ;  Pràs.  3.  platz  ;  Konj. 

3.  plassa;  Perf.  3.  plac;  Konj. 
3.  plagues;   Part.    1.  plazen 
intr.    und   unpers.   gefallen; 
plazen  a.  angenehm;   plazer 
s.  Angenehmes,  Verfilgung. 

pie,  plena  a.  voll. 
plegar  tr.  biegen,  fig. 
plevir  Inf.  ;  Pr&s.  1.  pliu  tr.  ver- 

sichern,  verpfànden,  ansetzen; 
rfl.  einen  Vertrag  schliessen. 

plevizo  s.  Versprechen. 
ploia  s.  Regen. 
plonibar  tr.  mit  Blei  versehen. 

plor  s.  m.  Tràne,   Traiter. 
plorar  intr.  weinen. 
plumai  tr.  rupfen. 
pluou  Sg.  3.  von  plover  unpers. 

regnen. plus   adv.   mehr,    am   meisten; 
dient  zur  Bildung  des  Kom- 

parativs. poder  Inf.;   Pràs.  1.  puosc,  2. 
potz,  3.  pot,  PL  1.  podem,  2. 
podetz,    3.  podon;    Konj.  1. 

puoscha,  3.  puoscha,  pitosch', PI.  1.  poscham,  2.  poschatz  ; 
Imp.  1.  podia,  3.  podia,  PL  3. 
podian  ;  Perf.  1.  puoe,  3.  puoe  ; 
Kovj.  3.  pogues;  Fut.  3.  poira, 
PL  3.  poiran  ;  Kond.  a)  Sg.  3. 
pogra,  b)  Sg.  3.  poiria.    Mit 
d>'m  Inf.  khnnen;  s.  Macht, 
Môglichkeit ,    Einfluss;     fig. 
Manneskraft. 

poderos  a.  màchtig;  se  faire  — 
sich  bemàchtigen. 

poesta  s.  Machthaber. 
poestat  s.  f.  Gewalthaber. 
poiar    tr.    hochbringen;     intr. 

steigen,  sich  erheben. 
point  s.  Zeitpunkt. 
poissan  (frz.)  a.  màchtig,  stark. 
polmo  s.  m.  Lunge. 
pom  s.  Knauf. 
pon  s.  m.  Briicke. 
ponh  s.  m.  Faust. 
ponhar  intr.  streben  nach. 
ponher  Pràs.  3.  ponh;  Perf.  3. 

poins  tr.  stachetn,  reizen;  intr. 
streben  nach  (en), 

porc  s.  m.  Schivein. 
porpensar  rfl.  sich  iiberdenken. 
port  s.  m.  1)  Hafen,  2)  Eingang, 

Pforte. porta  s.  f.  Pforte. 
portai  s.  Tor. 
portar  tr.  tragen,  bringen  ;  en  — 

sich  aneignen. 
portier  s.  m.  Pfôrtner. 
pos  Konj.  da. 
possessio  s.  Besitxung. 
prat  .s.  m.  Wiese. 
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prec  s.  m.  Bitte,  Huldigung. 
pregador  Sg.  A.  von  pregaire  s. 

m.  Anbeter. 
pregar,  preiar  tr.  bitten. 
preiar  vgl.  pregar. 
preiso  s.  f.  Eroberung. 
preisonier  s.  Gefangener. 
prejur  a.  meineidig. 
prendre  und  penre  Inf.  ;  Pi  as.  1. 

pren,  3.  pren;  Konj.  l.prenda; 
Imper,  pren;  Imp.  3.  prendia; 
Perf.  3.  près,  PI.  3.  preiron 
und  preseron  ;  Konj.  3.  preses  ; 
Fut.  1.  penrai  ;  Part.  2.  près, 
presa  tr.  1)  nehmen,  weg- 
nehmen,  greifen,  fangen;  fig. 
ùbers  Ohr  hauen,  2)  annehmen, 
holen  ;  —  dan  Schadcn  nehmen; 
—  en  dol  in  Schmerz  versetzen; 
—  dreit  sich  Recht  suclien; 
—  plaidei  unterhandeln  ;  — 
port  in  Sicherheit  gelangen  ; 
—  per  annehmen  als;  Part.  2. 
s.  Gefangener  ;  intr.  1)  greifen, 
jagen,  2)  erivachsen,  3)  6e- 
ginnen. 

près  adv.  nahe  bei,  zur  Hand; 
Pràp.  bei;    —  de  Pràp.  an, 
bei,  neben,  nahe  bei. 

presen  g.  Geschenk. 
presentar  tr.  anbieten. 
presentieira  s.  Spenderin. 
pressa  s.  Gedrànge. 
prestar  tr.  leihen,  ausleihen;  fig. 

tceggeben. 
pretz  s.  m.  Ruhm,  Wert,  Elire, 

Yorzug. 

prezar  tr.  plundern. 
prezar    tr.    abschàtzen,    hoch- 

schâtzen,  ehren  ;  Part.  1.  pre- 
zan  gepriesen,  geschàtzt. 

prim  a.  der  erste;  s.  An  fan  g. 
primier  a.  der  erste;  vgl.  mètre, 
prince,  princi  20, 11  (R)  s.  Fûrst. 
prior  s.  Prior. 
privât,   -ada   a.  vertraut.   leut- selig. 

pro   s.  m.  Vorteil,    Fôrdernng; 
vgl.  tener. 

pro  a.  ivacker,  tapfer. 
pro  adv.  viel,  genug. 
proar  tr.  1)  ausprobieren,  2)  an- 

klagen. 
proeza,  proesa  17,  15  und  29, 10 

(beide  R)    s.  f.   Tûchtigkeit, 

Tapferkeit. 
promessa  s.  Versprechen. 
proinessio  s.  f.  Versprechen. 
prometre  Inf.;  Perf.  3.  promes 

tr.  und  intr.  vers2)reclien. 
proosamen  adv.  tapfer. 
prop    de    Pràp.    nahezu,     un- 

gefàhr. proprïetat  s.  Eigentum. 
pnoi  s.  m.  Berg. 
puois  adv.  dann,  darauf,  spàter; 

Konj.  als,  ivenn,  da,   da  ja  ; 
—  que  Konj.  ivenn,  nachdem, da  ja. 

pur  adv.  nur. 
pustela    s.   Eiterbeule,    Eiter- blattern. 

putana  s.  f.  Hure. 

<{• 

quaire  s.  Quaderstein. 
quairel  8.  m.  Pfeil. 
quai,  quau  20,  10  (R)  Pron. 

interr.  a.  welch,  welch  ein; 
s.  wer,  welcher  (Auswahl)  ;  lo 
quai  1)  Pron.  interr.  s.  welcher 
(Auswahl);  2) Pron.  rel.  s.  und 
a.  welcher. 

qualha  s.  Wachtel. 

quan  1)  Pron.  rel.  (nach  tôt) 
was;  tan  quan  so  lange  wie; 
bcziehungslos  ailes  was;  2) 
Konj.  wann,  ivenn,  da;  mas 
quan  vgl.  mas. 

quantitat  s.  f.  Menge. 
quar  Konj.  1)  denn,  weil,  darih 

dass;  2)  leitet  einen  Substan- 
tivsalz  ein,  dass. 
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qnarantena  s.  f.  Fasten. 
quaresma  s.  Fastenzeit. 
quart  s.  Vettersohn. 
quartier  s.  m.  Viertel,  Bruch- 

stiick;  per  -s  in  Stiicken. 
quatre  Zahlwort  vier. 

que,  qu'  Konj.  dass,  sodass;  c. 
Konj.  damit,  indem;  mit  no 
ohne  dass;  nach  Zeitbegriffen 
als,  wenn,  wo;  nach  einem 
Komparativ  als. 

que,  qu'  Pron.  rel.  Sg.  und  PL 
N.;  Dat.  und  Akk.  que,  qu' 
und  cui;  Neutrum  N.  und  A. 
beziehungslos  das  ivas;  vgl. 
faire;  Pron.  interr.  Neutrum 
was;  per  que  warum?  que 
que  was  auch  immer;  que  — 
que  teils  —  teils. 

quecs  Pron.  indef.  s.  Jeder. 

querre  Inf.;  Pràs.  1.  quier,  3. 
quier;  Konj.  PI.  3.  quieiran; 
Perf.  1.  quisi;  Part.  2.  f.  quesa 
tr.  snchen,  bitten,  erbitten,  ww- 
werben. 

questa  vgl.  faire. 
quet  a.  still. 
qui,  qu'  26,2  1)  Pron.  interr. 

wer  ?  2)  Pron.  rel.  beziehungs- 
los der  tvelcher;  wenn  man, 

wenn  jemand;  3)  qui  que 
Pron.  indef.  wer  auch  immer; 
A.  cui  que. 

quintal  s.  Zentner. 
quinze  Zahlwort  fiinfzehn. 
quitamen  adv.  vôllig. 
quitar  tr.  ûberlassen,  schenken. 
quotidiana  f.  a.  gelàufig,  ver- 

trant. 

B. 

raire  Inf.  schaben,  rasieren,  fig.  ; 
vgl.  ras. 

ranc  s.  m.  Klippe. 
randa  s.  in  a  —  vollstàndig. 
randar  tr.  put  zen. 
randonar    intr.    einen    Anlauf 

nchmen. 
ras  Part.  2.  von  raire  a.  glatt. 
rassa  s.  f.  Verschivorung  (?). 
rauba  s.  f.  Ware,  Sachen. 
raubador  PI.  N.  von  raubaire  ; 

A.  raubadors  s.  m.  Ràuber. 
raucba  f.  ron  rauc  a.  rauh. 
raustir  tr.  braten. 
razo  s.  f.  1)  Vernunft;  2)  Grund, 

Anla88;  fig.  Erlauterimg;  3) 
Anslcht,  Meinung;  4)  Sache, 
Streit  sache;  5)  Recht;  6)  Regel. 

razonar   tr.    1)  besprechen,  be- 
reden;  2)  entschuldigen. 

re,  rei  3,8  {R\  Sg.  A.;  N.  res; 
PI.  A.  res  s.  /'.  1)  Sache,  Ding; 

.  2)   Wésen;   3)   irgend  etwas, 
mit  no  nichts. 

recebre   Inf.;   Perf.  3.   receup; 
Kond.  3.    recebria;    Part.  2. 

receubut  tr.  empfangen,  auf- 
nehmen. 

reclam  s.  Klage. 
reclamar  rfl.  sich  beklagen  iiber 

(de). recobrar    tr.    wieder    enverbcn, 
wieder  erlangen. 

reconoguda   Part.    2.    von    re- 
conoisser  tr.  kennen. 

recor   Iwper.    von   recorre    tr. 
bringen. 

recordanaen  s.  Vorhaltung. 
recrezer  Pràs.  3.  recre  rfi.  ab- 

lassen  von;  Part.  1.  recrezen 
a.  feige. 

reenzo  s.  f.  Lôsegeld. 
referen  Gerund.  von  referre  tr. 

abstatten. 
refermar  rfl.  sich  einschliessen. 
refondre  tr.  ivieder  verschmelzen. 
refranher  tr.  einschrânkcn. 
refudar   tr.    zuriickweisen;   vcr- 

sclmuilwn. 

reguardar  tr.  (auf  Gesundlwit) 
imterauchen;  rfl.  sich  abgcben »tit  (de). 
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reguart  s.  1)  Riïcksicht,  2)  Ge- 
fahr. 

rei  s.  m.  Kônig;  rei  d'armar  s. 
Wappenkônig. 

reiau  13,  50;    35,  18    (beide  R) 
a.  kôniglich. 

reiesme  s.  Kônigreich. 
rëina  s.  f.  Kônigin. 
reirazar  s.  m.   Unglucksivurf 
religio  s.  Religion. 
remaner  Inf;  Pràs.  3.  rema,  PI. 

3.  remanon  ;  Konj.  3.  remanha  ; 
Perf.  3.  remas,   PI.  3.  rema- 
seron ;  Konj.Pl.3.  remasesseu  ; 
Kond.3.  remanria;  Part. 2.  re- 
masut  intr.  1)  bleiben.  hinter-, 
verbleiben;    2)  zuriïckbleiben, 
ablassen,   abstehen  von  (de); 
3)  unterbleiben  ;  Part.  2.  fig. 
geendet. 

remirar  tr.  anblicken. 
rencurar  tr.  brandmarken. 

renda,   rend'   s.  f.   Rente;    fig. Ehre. 
rendre   tr.   ergeben,   ùbergeben, 

iciedergeben;    —  grat,  mer  ce 
Dank  sagen. 

rengar  tr.  aufreihen,  -stellen. 
renhar  intr.  herrschen,  fig.  leben  ; 

s.  Herrschaft. 
renovelar  intr.  sich  erneuern. 
renvidar  tr.  ûberbieten. 
repaire  ».  m.  Wohnung. 
reprendre  Inf.;  Konj.  1.  repren- 

da;  Perf.  3.  repres;  Part.  1. 
reprenden  tr.  tadeln. 

reptar  tr.  tadeln,  beschuldigen. 
rescon  Pràs.  1.  von  rescondre, 

tr.  verbergen. 
rescos  Part.  2.  von  rescondre, 

a  —  heimlich. 
reserrar  tr.  befestigen. 
resolar  tr.  wieder  besohlen,  fig. 
resonhar  tr.  sorgen  fur. 
respondre  lnf;  Pràs.  3.  respon, 

Perf.   3.    respos    intr.    ant- 
worten. 

responsio  s.  f.  Antivort. 
respos  s.  m.  1)  Erwiderung,  2) 

Unterhalttmg,  Unterhaltungs- 

gabe. 
ressis  a.  feige. 
restar  intr.  bleiben,  unterbleiben; 

rfl.  zuriïckbleiben. 
restaurar  tr.  wieder  herstellen, 

ersetzen. 
retalhar     tr.     wieder    zureclxt- 

s<  hneiden  fig. 

retener  Inf;  Pràs.  3.  rete;  Konj. 
3.  retenha,  retena  33,  24  (R); 

Perf  3.  retenc  ;  Part.  2.  reten- 
gïit  tr.  zurùckhalten,  zurùck- 
beludten,    annehmen;      intr. 
fesseln,  gastfrei  sein. retentir  tr.  ertônen  lassen. 

retornar  tr.  zuriickbringen. 
retraire  Inf;  Kond.  1.  retraissera 

tr.  vorhalten. 
revelar  rfl.  sich  emporen. 
revenha  Pràs.  Konj.  3.  von  re- 

venir tr.  anregen. 
revenjar  tr.  ràchen. 
revestir  rfl.  sich  bemàchtigen. 
rezemer  rfl.  sich  loskaufen. 
riba  s.  f.  JJfer. 
ribatge  s.  m.  JJfer. 
ribieira  s.  Flussjagd. 
rie  a.  reich,  màchtig,  herrlich; 

auch  s. 
richesa  17, 17  (R)  s.  Besitz. 
ricor  s.  f.  Reichtum. 
rire   Inf  ;   Pràs.  Konj.  3.   ria; 

Perf.  3.  ris  intr.  lachen;  fig. 
froh,  heiter  werden. 

ris  s.  Lachen. 
robina  s.  de  —  rot,  rosig. 
roda  s.  f.  Rad. 
roman  a  f.  von  roma  a.  rômisch. 
romieu  s.  Romfahrer,  Pilger. 
rompre   Inf;    Part.  2.   rot   tr. 

brechen,      zerbrechen,      zer- 
reissen. 

ronho  s.  m.  Niere. 

rosana  /'.  von  rosa  a.  rosig. 
rossinholet  s.  kleine  Nachtigall. 
rot  vgl.  rompre, 
rota  s.  f.  Schaar. 
rozilhos  a.  rostig. 
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sa  a.  vrrnUnftig. 
saber  Inf.  ;  Pràs.  1.  sai,  3.  sap, 

PL  3.  sabon;  Konj.  3.  sapcba, 
PL  2.  sapcbatz,  3.  sapcban; 
Imper.  PL  sapcbatz;  Imp.  3. 
sabia;  Perf.  3.  saup,  PL  3. 
saubron;  Konj.  1.  saubes;  3. 
saubes  ;  Fut.  1.  sabrai,  3.  sabra, 
PL  1.  sabrem,  3.  sabran  ;  Kond. 
3.  sabria  ;  Part. 2.  f.  saubuda  tr. 
u-issen,  kennen,  erfahren,  ver- 
sfrhen;  intr.schmecken;  — bo 
gefallen  ;  s.  Wissen,  Fàhigkeit. 

sablo  s.  m.  Sand. 
sabor  s.  Wohlgeschmach,  Reiz, 

Genuss. 
sac  s.  Sack. 
sagramen  s.  m.  Eid. 
sabus  s.  m.  Spiirhund. 
sai  adv.  hier,  liierher;  de  —  adv. 
und  Prcip.  diesseits;  en  — hierher. 

saieta  s.  f.  Pfeil. 
saint  a.  heilig;  s.  Heiliger. 
salada  f.  von  salât  a.  salzig. 
salhir  intr.  springen. 
saludar  tr.  griissen. 
salvamen  s.  Erlôsung. 
salvar  tr.  erhalten. 
samit  s.  Taft  (Stoff). 
sanc  s.  Blut. 
sap  s.  Tanne. 
sanbuda  Part.  2.  ;  a  —  offtnbar. 
sàuc  s.  m.  Flieder. 
saumier  s.  Saumtier. 
saur  a.  goldbraun. 
savai  a.  roh,  feige. 
savi,  savia  a.  verstàndig. 
sazo  s.  f.  Jahreszeit,  Zeit. 
se  =  lui  10,  44  (R). 
sedo  s.  m.  Haarscil. 
segle  s.  m.  Welt,  Zeit. 
segon  s.  »/.  FeWer. 
segon  Pràp.  gcmàss,  nach;  se- 

gon que  Konj.  je  nachdem. 
segre  liif. ;  Pràs.  3.  sec;  Konj. 

3.  sega;  Fui.  3.  segra,  PI.  :!. 
segran  i»-.  folgen,  nachgeben. 

segur,  -a  a.  sicher,  in  Sichcr- 
heit,  fest. 

sem  a.  entblosst. 
semblan  s.  1)  Àusseres,  Wesen; 

2)  i>'«</;  3)  Ansicht. 
semblar  tr.  gleichen;  intr.  schei- 

nen.  erscheinen;  auch  impers. 
semenar  tr.  sàen,  fig. 
semtier  s.  m.  Pfad,  Weg. 
sen  s.  m.  -Sïm?*,  FetsfanJ,  Klug- 

heit;  vgl.  faire, 
senes  Priip.  ohne. 
senhar  rfl.  sich  bekreuzigen,  fig. 

staunen. 
senbera  s.  Fahne. 
senbor  Sg.  A.;  IV.  und  V.  senber, 

senbe  (vor  -n);  PL  N.  senhor 
.s.  m.  Herr,  Herrscher. 

senboratge  s.  m.  Herrschaft. 
senboria    s.    fig.    Spitze,    das 

HSchste. 

sentir    tr.    1)  riechen;   2)  ver- 
stchen,  empfinden. 

sepolcre   s.   das  (heilige)  Grab. 
ser  s.  Abend. 
sermar  tr.  zurichten. 
serralh  s.  m.  Verschluss. 
serralha  s.  f.  Festung. 
serrar  tr.  verschliessen,  einhegen; 

r//.  sich  ziisammenschliessen. 
servidor  Sg.  A.;  N.   servire  s. 

Diener;  a.  dienstfertig. 
servir  tr.  dienen,  bedienen. 
servizi  s.  Dienst. 
ses  Pràp   ohne,  ohne  zu. 
sestier  s.  Sextar,  Scheffel. 

set  .s.  /'.  Durst. setge  *.  m.  Belagerung. 

setmana,  setman'  s.  f.  Woche. 
si,  s'  Konj.  1)  wenn;  —  be  ob- woJil;  —  no  wenn  nicht.  ausser; 

—  tôt  obicohl;  2)  ob. 
si  adv.  no;  —  que  sodass;  —  com 

1)  so  une;   2)  âa,  da  ja;   c. 
Konj.  so  wahr ;  Konj.  und;  e 
si  und. 

sien  vgl.  SOS. 
sirven  &■.  Beamtcr. 
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sirventes,  sirventesc  s.  m.  Sir- 
ventes. 

sivals  adv.  wenigstens. 
so  Pron.  dem.  neutr.  dies. 
so  s.  m.  Mélodie. 
soan  s.  Yerachtung. 
soau  a.  sanft;  adv.  ruhig. 
sobeirana  f.  von  sobeira  a.  er- 

haben. 
sobrar    tr.    besiegen;    intr.    im 

Ûberfluss  vorhanden  sein. 
sobre  Pràp.  auf,  iiber,  iiber  — 

hinaus,  mehr  aïs;  adv.  iiber; 
—  de  oberhalb. 

sobreissir    intr.    iiber    Gebùhr 
emporkommen. 

sobrepoiar  intr.  zu  sehr  steigen. 
sobreprenda  Pràs.  Konj.  3.  von 

sobreprendre  tr.  ertappen. 
sobrieira  s.  Venvegenheit. 
sobrier  a.  stârker,  grôsser;  adv. 

ausserordentlich. 
sobros    s.    m.     Ûberbein,     Ge- 

schivulst. 
socorre  Pràs.  3.  socor;  Konj.  3. 

socora;  Pcrf.  3.  socors  tr.  und 
intr.  unterstiitzen,  beistehen. 

socors  s.  m.  Hiïlfe,  Zuzug. 
sofracba  vgl.  faire, 
sofrachos  a.  bediirftig. 
sofranher  Inf.;  Prâs.  S.  sofranh; 

Konj.  3.  sofranha;  Perf.  3.  so- 
frais  intr.  f'ehlen,  gebrechen, mangeln,  ausgehen. 

sofrir  Inf.;  Pràs.  1.  sofrisc,  3. 
sofre  tr.  ertragen,   erdulden, 
zulassen,  annehmen;  rfl.  sich 
enthaîten. 

sofrire   A.   sofridor  s.  Dxdder; 
esser  —   gestatten;    Hunger- 
leider. 

soiro  s.  m.  Milbe. 
soissebre  Imjj.  Konj.  3.  soisseu- 

bes;  Part.  2.  f.   soisseubuda 
tr.  entlehnen. 

sojorn  s  m.  Ruhe,  Aufenthalt. 
sojomaditz  a.  làssig. 
sojornar  rfl.  sich  ruhen,  miissig 

sein,  zaudern. 

sol  a.  einzig;  Konj.  wenn  nur; 
—  que    Konj.    vorausgesetzt 
dass,  wenn  nur. 

solatzs.m.  Unterhaltung,  Scherz. 
solazar  intr.  scherzen. 
solelb  s.  Sonne. 
soler  Pràs.  3.  sol,  PI.  3.  solon  ; 

Imp.  PI.  3.  solian  intr.  pflegen. 
somelbos  a.  schlâfrig. 
somo  s.  Aufforderung. 
somoudre  Pràs.  3.   somonis  18, 

1;  Konj.  1.  somonba  tr.  auf- 
fordem;    rfl.   sich    Voriviirfe machen. 

sonalh  s.  m.  Glocke. 
sonar  tr.  ertôncn  lassen,  blasen, 

sagen;  intr.  anreden. 
sonet  s.  m.  Lied. 
sonb,  son  14,  31  (R)  s.  m.  Sorge. 
sonba  s.  Besorgnis. 
soplegar,  sopleiar  intr.  anflehen; 

flg.  den  Hof  machen. 
sor  Sg.  N.;A.  seror  s.  f.  Schwester. 
sordeiar    intr.    in  Schande  gé- rât en. 
sordeis  Komp.  adv.  schlechter. 
sors  (frz  )  17,  29  a.  blond. 
sort  s.  f.  1)  Geschick;  2)  Zauber- 

kanst. 
sortz  Pràs.  3.  von  sorger  intr. 

erwachsen. 
sos  Pron.poss.  der  3.  Fers.  m.  N.; 

A.  son,  so  (vgl.  mos);   f.  N. 
und  A.  sa,  si  (vor  dons);  PI. 
N.  siei;  A.  sos;  f.  N.  und  A. 
sas.  Die  vollerenFormen  sind 
m.  sieus,  f.  soa  mit  und  ohne 
Art.  sein,  der  seinige. 

sospeisso  s.  f.  Hoffnung. 
sostenran  Fut.  PI.  3.  von  sos- 

tener  tr.  aufrecht  halten. 
soteira  a.  tiefer. 
sotil  a.  fein. 
sotz  Pràp.  unter. 
soudada  s.  Sold. 
soudadier  s.  Sôldner. 
soven  adv.  oft,  hàufig. 
sufrire  s.  sofrire. 
sus  adv.  oben. 
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tabor  s.  Trommel. 
tafnr,  -lira  a.  treulos,  lumpig. 
tal,  tau  20,  4  (R)  a.  solch,  ein 

8olcher,  manchcr;  vor  Zahlen 
etiva,  circa;  s.  ein  Geivisser. 

talan  s.  m.  1)  Wunsch,  Neigung; 
2)  Sinn;  mal —  Zorn. 

talh  s.  m.  Figur. 
talhar  Ér.  und  intr.  schneiden, 

operieren. 
talo  s.  >h.  Fer  se. 
tan,  tanta  a.  so  viei,  so  manch; 

dus  Neutrum  tan  rt£s  Quanti- 
tàtsbegriff  so,  so  viel,  so  sehr, 
so  weit,   ebensoviel,  mit  und 
ohne  de. 

tanher  Inf.;  Pràs.  3.  tanh  intr. 
angehen;  impers,  sichziemen; 
rfl.  unpers.  passen. 

targa  s.  f.  Schild. 
tart  adv.  spàt,  fi  g.  schiverlich; 

vgl.  esser. 
tartalhar  rfl.  sich  herumstreiten. 
tarzar  intr.  zaudern,  sich  ver- 

zogern;  rfl.  zaudern,  zogern. 
tailla  s.  f.  Èrettstein. 
taulier  s.  m.  Spielbrett. 
teint  s.  m.  Farbe;  a.  diister. 
temer  Inf.;  Part.  2.  temsut  tr. 

und  intr.  furchten;  s.  Furcht, 
Licbesfurcht. 

teraor  s.  Furcht. 
tempestar  tr.  quiilen. 
temps   s.  m.   Zeit,   Jahreszcit; 

Wetter. 
tenda  s.  Zelt. 

tendre     tr.    ausspannen,     auf- 
schlagen. 

teuebros  a.  finster. 
tener  Inf.;  Pràs.  1.  tenb,  3.  te, 

PI.  2.  tenetz,  3.  tenon  ;  Konj. 
3.  tenha,  PI.  2.  tenhatz,  3.  ten- 
ban;  Imper,  te;  Imp.  3.  ténia, 
PL  3.  tenian;   Perf.  3.  tenc, 
PI.  3.  tengron;   Konj.  Sa.  3. 
tengues;  Fut.  3.  tenra,  PL  S. 
tenran;  Part.  2.  tengut  tr.  1) 
halten,    behalten,    festhalten, 

erhalten;  2)  erfiillen,  befolgen  ; 
3)  besitzen,  beherrschen,  be- 
handeln;  i)  binden,  verpflich- 
ten;  — per  halten  fur;  — a 
amcchnen  als,  halten  fur;  — 
char  in  Ehren  halten;  —  pro 
v  ut  zen,  Nutzen  bringen;  intr. 
1)  bleiben;  2)  reichen;  rfl.  1) 
sich  halten,  erhalten;  2)  sich 
enthaUen  (de). 

terme  s.  Termin. 
termini  s.  m.  Jahreszeit. 

terna  .s1,  f.  eine  Reihe  von  drei 
Treffern  (im  Lotto-Spiel). 

terra  s.  f.  Land. 
terrena  f.  von  terre  a.  irdisch. 
terreta  s  f.  Làndchen. 
terzol  s.  Jagdvogel;  vgl.  austor. 
tesa  s.  f.  Elle. 
tesaur  s.  m.  Schatz. 
testa  s.  f.  Kopf. 

tetina  s.  f.  (iveibliche)  Brust, Busen. 

tieira  s.  f.  Schmuck. 
tiran  a.  bliihend. 
tirar  tr.  zerren,  peinigen. 
tochar  tr.  abziehen  (ein  Messer), 

fi.9- 

tolre  Pràs.  1.  tuolh;  3.  toi;  Konj. 
PI.  1.  tolam;  Imp.  3.  tolia,  PI. 
3.  tolian  ;  Konj.  3.  tolgues,  PI. 
3.  tolguessen;   Fut.  3.  tolra; 
Part.  2.  a)  tout,  b)  tolgut  tr. 
und  intr.  nehmen,  wegnehmen, 
rauben. 

tombar  tr.  tverfen,  intr.  fallen. 
tondre,   tondr'  tr.  scheren,   fig. 

quàlen. tor  s.  f.  Turm;  PI.  Burg. 
torn  s.  Wendung. 

tornar  tr.  1)  nmwandeln,   ver- 
wandeln,  verkehren;  2)  brin- 
gen;  3)  wieder  einsetzen  ;  intr. 
1)  zuriickkehren;  2)  sich  ver- 
u-andeln    in,    irerdcn  ;    3)    </<- 
raten;  rfl.  nuUckkekrtn. 

tornei  s.  m.  Turnio ■■;  fig.  Kampf. 
torneiador  Sg.  A.,  torneiaire  dsgl. 
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8,  46  (R);  PI.  A.  torneiadors 
s.  Turnierkàmpfer ,  -held, 
-liebhaber. 

torneiamen  s.  m.  Tournier. 
torneiar  intr.  tournieren. 
tornes  s.  Tourneser  (Miinzé). 
tort  s. m.  Unrecht,  Verschuldung; 

vgl.  faire. 
tos  s.  Jungling;  a.  jugendlich. 
tosa  s.  Jungfrau. 
tost  adv.  bald,  schnell ;  tan  —  com 

sobald  als. 
tôt,  tota  PI.  JV.  tuit  s.  und  a. 

jeder,  ganz;  PL  aile;  adv. 
ganz;  de-l  tôt  ganz  und  gar. 

trach  vgl.  traire. 
tractar  tr.  und  intr.  verhandeln. 
tràir  tr.  verraten. 
traire  s.  Verràter. 
traire  lnf.;  Pràs.  1.  trac,  3.  trai; 

Perf.  3.  trais;  Fut.  PI.  1.  trai- 
rem  ;  Part.  2.  trach,  tracha  tr. 
herausholen,  wegnehmen;  brin- 
gen;  abschiessen;  ertragen;  zie- 
hcn;  an  sich  reissen;  befreien 
(de);  —  enan  fôrdern;  —  mal 
Lcid  empfinden;  — guarentia 
S  chut  z  geivahren;  intr.  schies- 
soi;  rfl.  kommen;  Part.  2. 
trach  Pràp.  ausser. 

trametre  Perf.  3.  trames;  Fut.  3. 
trametrai;  Part.  2.  f.  tramesa 
tr.  senden,  ùbersendeyi. 

terap  s.  m.  Zelt,  Lagerhiitte. 
trastomba  s.  Kunststiick,  fig. 

Schlich,  Ausflucht. 
traucar  tr.  durchlôchern. 
trazio  s.  Verrat. 
trebalh  s.  Mùhe,  Anstrengung, 

Schwierigkeit. 

trebalha  s.  Miihe. 
trebalhar  rfl.  sich  Miihe  geben mit  (de), 

tregua  s.  /'.  Waffenstillstand. 
trei  N.  m.;  très  /'.;  A.  très  Zahl- ivort  drei. 
tremoia  s.  f.  Fresstrog. 
trenchan  s.  m.  Schneide. 
trenchar  tr.  zerschneiden. 
trenta  Zahlwort  dreissig. 
trepei  s.  Unorânung. 
très  vgl.  trei. 
tretau  (=  autretau,  autretal)  25, 

20  a.  ebensolch. 
triar  tr.  herausfinden. 
tribol  s.  Mtihsal. 
trist  a.  traurig. 
tristor  s.  Trauer. 
tro  Prap.  bis;  Konj.  c.  Konj.  bis; 

—  que,  qu'  Pràp.  bis;  Konj. c.  Ind.  und  Konj.  bis. 
trobaire  Sg.  N.;  PI.  N.  trobador 

s.  m.  Dichter. 
trobar  tr.  finden. 
troia  s.  Sau. 
tromba  s.  Trompeté. 
tronchar  tr.  verstiimmeln. 

tronzo   s.  m.   Splitter,   Bruch- 
stiick. 

trop  adv.  zu  sehr,  zu  viel;  sehr. 
trotar  intr.  traben. 
truan  a.  elend,  lumpig,  grausam. 
truandar  tr.  lumpig  behandeln. 
tu  Pron.  pers.  der  2.  Pers.  Sg. 

N.;  D.  ti,  f,  -t;  A.  ti,  f,  "t; 
PI.  N.  vos,  -us;  D.  vos,  -us; 
A.  vos,  -us;  volière  Form  PI. vos  du,  ihr. 

tuit  vgl.  tôt. 

U. 

humana  f.  von  huma  a.  freund- lich. 

humil,  umil  a.  Icutxelig,  herab- 
lassend;  demiitig. 

un,  una  N.  us  1)  Zahlwort  eins; 
2)  Pron.  indef.  s.  und  a.  ein, 

irgend  ein;  PI.  einige;  Fus 

der  einzelne;  l'us  l'autre  ein- 
ander;  us  no  keiner,  Niemand; 
3)  unhestimmter  Artikel. 

huoi  adv.  heute;  d'uoi  enan nunmehr. 
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uolh  s.  m.  Auge. 
uou  s.  Ei. 
urtar  intr.  stossen. 
usatge  s.  m.  Brauch. 

usquecs    Pron.    indef.    s.    ein 
Jeder. 

usura  s.  Wucher. 
usurier  s.  Wuchercr. 

va  a.  triige. 
vaire  a.  /ia.  wankclmiitig. 
vaissel  s.  m.  Gefàss. 

valer  /«/".  ;  P»  as.  1.  valh,  3.  val, Pi.  2.  valetz;  Konj.  1.  valha,  3. 
valha;  Fut.  1.  valrai,  3.  valra; 
Kond,  a)  3.  valgra,  ty  PL  3. 
valrian  ir.  aufiuiegen  ;  intr.  1) 
?<;er£  sei?j,  tilchtig  sein,  gelten, 
einbringen,  vermogen,  geachtet 
sein;   2)   beistehen;   Part.  1. 
valen  a.  icacker,  tiichtig,  hiilf- reich. 

valor  s.  ITeri,  TilchiigJceit. 
vanar  rfl.  sich  riihmen. 
vaneiar  intr.  tràge  sein. 
vassal,  vassau  13, 18  (R)  Vasall , 

fig.  Kilmpfer. 
vassalatge   1)  Lehnsverhaltnis  ; 

2)  Ritterliclikeit,  Mut. 
vasvassor  s.  Aftervasall,  Einter- 

sasse. 
ve  adv.  siehe  da. 
veguda  s.  f.  Anblick. 
velhar  intr.  wachen. 
ven  s.  Wind. 
venau  20,  26  (R)  a.  verkàuflkh. 
vencut,  -uda  vgl.  venzer. 
venda  s.  Verkauf. 
vendeta  s.  Rache. 

vendre  tr.  verkauf  en;  fig.  ver- 
raten. 

venguda  s.  f.  Kommen. 
venir  Inf.;  Pràs.  1.  venh,  3.  ve, 

PL  2.  venetz;  Konj.  3.  venha; 
lmp.  3.  venia;  Perf.  3.  venc; 
^owj.3.vengues;P«i.l.venrai, 
3.  venra,  PL  1.  venrem,  3.  ven- 
ran;  Kond.  3.  venria;  Pari.  2. 
vengut   intr.   koinmen,   her-, 
an-,  gclangen;  entstehen,toer- 
den;  unpers.  —  en  cor  ein- 
fallen;  rfl.  kommen. 

ventalha  s.  f.  unterer  Teil  des 
Helmes. 

venzer   Fut.   PL  1.  venzereni; 
Part.  2.  vencut,  -uda  tr.  be- 
siegen. 

ver  a.  uahr,  wahrhaftig,  echt ; 
s.  \\  ahrheit;  en  —  un  Ernst. 

verai  a.  echt,  ivahr,  aufrichtig. 
vergier  s.  m.  Garten. 
vergonha  s.  Scham. 
vergonhar  rfl.  sich  schàmen. 
vergonhos  a.  beschâmt. 
verjan  s.  h».  Garten. 
vermelh  a.  rot. 
vert  a.  griin,  fia.  unreif. 
vertadier  a.  ivahrheitsliebend. 
vertat  s.  Wahrheit. 

ves  Pràp.  gegen,   in,  im  Ver- 
gleich  zu. vescomtal  a.  vizgràflich. 

vescomtat  s.  m.  Vizgrafschaft. 
vescomte  Sg.  A.;  A\  vescoms; 

PL  N.  vescomte  Vizgraf. 
vestimenta  s.  Bekleidung. 
vestir  tr.  anziehen;  s.  Kleid. 
vetz  s.  f.  Mal. 
veuzir  intr.  ôder  werden. 
vezer  Inf.;  Pràs.  1.  vei,  3.  ve, 
PL  3.  vezon;  Konj.  1.  veia, 
3.  veia,  PL  1.  veiam  ;  lmp.  3. 
vezia;  Perf.  Sg.  1.  vi,  3.  vi, 
PL  1.  vim,  2.  vitz,  3.  viron; 
Fut.  3.  veira,  PL  1.  veirem, 
2.  veiretz,  3.  veiran;  Kond. 
PL  1.   viram;    Part.  2.  vist, 
vegut  tr.  sehe»,  erblicken,  er- 
kennen.  bemerkm,  nachsehen; 
intr.  hinsehen;  s.  Anblick. 

vezi  «.  Nachbar. 
vi  s.  m   Wtiii. 
via  s.  /'.  Weg. 
viatz  adv.  schnell. 

vida  s.  /'.  Leben. 
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vielh,  -a  a.  ait. 
vigor  s.  Kraft,  Macht. 

vil  a.  geme'm. vila,  vilana  a.  gemein,  roh,  grob; 
s.  Bauer. 

vilania  s.  f.  Gemeinheit. 
vint  Zahlwort  zwanzig. 
virar  tr.  richten,  wenden;  intr. 

sich  xcenden;  rfl.  sich  drehen, 
wenden. 

viro  vgl.  de. 
vis  s.  1)  Gesicht;  2)  Ansicht,  vgl. 

esser. 
vitz  s.  Treppe. 
viu  a.  lebendig. 
viula  s.  Viola. 
viular  intr.  fiedeln. 
viure  lnf.;  Pràs.  3.  viu;  Imp. 

PI.  3.  vivian;  Perf.  3.  visquet  ; 
JCon/.  3.  visques  ;  Part.  2.  vis- 
cut  intr.  leben. 

viutat  s.  Feigheit. 
voch,  f.  voia  a.  leer,  herrenlos. 
volada  s.  Flug. 
volar  intr.  fliegen. 

voler  lnf.  ;  Pr<ïs.  1.  vuolh,  3.  vol, 
PLI.  volem,  2.  voletz, 3.  volon ; 
Konj.  3.  vuolha  ;  Imp.  3.  volia, 
PL  3.  volian;  Per/.  1.  volgui, 
3.  vole,  PL  3.  volgron;  Konj. 
3.  volgues,  PL  3.  volguessen  ; 
P«i.  1.  voirai,  3.  voira;  Kond. 
a)  1.  volgra,  3.  volgra;  b)  1. 
volria,  P/.  2.  volriatz  ;  Part.  2. 
volgui,  -uda  tr.  tvollen,  wiïn- 
schen,  verlangen,  erstreben  ; 
—  mal  iibel  wollen  ;  —  mais 
vorziehen;  intr.  und  rfl. 
wollen. 

volon  a.  begehrlich. 
volontat  s.  f.  Wille,  Wnnsch. 
volontiers  adv.  gern. 
volpilh  s.  Feigling;  a.  feige. 
vols  Perf.  3.  von  volver  rfl.  sich 

wenden. 

vostre,  vostr',  f.  vostra  Pron. 
poss.  der  2.  Pers.  PI ,  mit  und 
ohne  Artikel  euer,  der  eurige. 

votz  s.  f.  Stimme. 
voûta  s.  1)  Geivolbe;  2)  Tnrnier. 





VEEZEICHNIS  DER  NAMEN. 





A. 

Adam  40,  39. 
Aenrics  JV.  6, 7;  Aenris  23, 51  (R). 
Agen  A.  14,  32. 
Aies  A.  5,  20. 
Aigar  A.  28,  51. 
Aimar  A.  10,  75;  85  fbeide  R); 

JV.  -s  14,  36;  23,  38;  27,  10; 
vgl.  Azemar. 

Aire  A.  27,  16  (R). 
Alaman  PL  JV  8,  70  (R). 
Alamanda  6,  25  (R). 
Alamanba  7, 76 ;  23, 37  (beicle R). 
Alaps  N.  21,  28. 
Slaves  PI.  A.  12,  41  (R). 
Albeo  vgl.  Mon. 
Albert  A.  E.  zu  16,  Z.  12. 
Algais  A.  PI.  16,  53  (R). 
Amblartz  JV.  3,  11  (R). 
imilhau  A.  E.  zu  12,  Z.  49. 
infos  JV.  26,  3  (R). 
inbes  A.  32,  37. 
\njau  4.6,19;  17,21;  35,  20; 

IV.  -s  8,  64. 
injavi  P/.  JV.  14,  42;  17,  26. 
\rago   A.  1,  27  (E,);    12,  10; 

12,  39. 

Aragones  PI.  N.  12,  5  (R);  15, 
41  ;  PL  A.  III,  87  (R). 

Aramon  Luc  d'Esparro  A.  1, 2  f-R). 
Arans  iV.  21,  28  (5). 
Arbre  Sec  A.  20,  42. 
Archambaut  A.  37,  16;  JV.  -z 

27,  10. Argentos  A.  34,  31  (R). 
Arnaut  4.  6,  12;  V.  -z  40,  42. 
Arratz  A.  4,  19  fi^  ;  Arrat  A. 

7,  41  r^. 
artesa  f.  a.  von  Artois  17,  45  (R). 
Artus  J.  II,  31. 
Artuset  A.  13,  39. 
Atempre  V.  11,  47;  33,  89;  37, 

22;  29. 
Audiartz  JV.  32,  41. 
Augiers  lo  Danes  N.  23,  27  (R). 
Aurenga  V,  27. 
Auriols  JV.  21,  43  (R). 
Autafort  A.  3,  13;  3,  49;  10,  5 

(aile  R). 
Avinho  vgl.  Raimon. 
Azemar  A.  2,  10;  39,  41  (R)  ; 

JV.  -s  3,  11. 
Aziman  A.  32,  71  (R). 

B. 

Baiart  A.  2,  45  (R). 
3arsalona  E.  zu  12,  Z.  51. 
^arsalones  Sg.  A.  12,  31  (R). 
3asatz  A.  6,  24  (R). 
3audiiis  JV.  22,  28. 
3earns  N.  5, 18  ;  13, 27;  vgl.  Gasto. 
îegora  E.  zu  10,  Z.  11. 
3eiriu  E.  zu  16,  Z.  29. 
iellanda  6,  12  (R). 

Bels  Senher  N.  und  V.  21,  61; 
32,61;  35,11;  A.  Bel  Seubor 
28,  62  (R). 

Bels  Miralbs  JV.  32,  56. 
Benauges  A.  15,  34. 
Bera  39,  22. 
Berartz  JV.  22,  28. 
Berbesil  (nfr.  Berbezieux)  A.  E. 

zu  33,  Z.  8. 
Koivuinische  Bibl.    Jk-rtrun  von  Boni. 17 
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Berengier  de  Besaudunes  A.  12, 
49  (R). 

Bergueda  A.  14,  54. 
Berlais  de  Mosterol  A.  15, 17  (R). 
Bernardo  A.  1,  41   (R);  A.  -s 

5,  19  (R). 
Bernardos  d'Armanhac  A.  E.  zu 

5,  Z.  27. 
Bernart  Otho  A.  1,  39  (R). 

Bertrans  Ar.  3,  44  (R)  ;  Bertran 
A.  25,  35  (R). 

Besaudunes  vgl.  Berengier. 
Bordel  A.  6,  23;  14,  20;  15,  11 

(R);  34(22;. 
Borgonho  PI.  A.  17,  39. 

Borgonha,  Borgonh'  7,  61;  39, 31  (R). 
Bos  A.  30,  52;  A.  27,  10. 
Botenan  A.  15,  37. 
Braiman  PI.  N.  Brabanter  8,  71 

(R). 

Branditz  A.  Brindisi  20,  54. 
Bresilianda  6,33;  11,28  (beideR). 
Bretanlia  7,  74  (R);  17,  14;  28, 

26  •  39   40. 
Breto,  breto  Sg.  A.  10,  28  (R)  ; 

PL  A.  BretoS,  62;  14,41;  II, 
25;  A.  Bretos  II,  14. 

Bristols  A.  21,  53. 
Bures  A.  7,  76. 

Cabrera  14,  52. 
Cadonb  A.  V,  48  (R). 
Caercis  A.  17,  13. 
Cajarc  A.  19,  27  (R). 
Cambrais  A.  16,  14  (R). 
Canda  6,  19  (R). 
Cans  JV.  22,  59  (R). 
Caortz  4.  19,  27. 
Carais  N.  21,  56  (R). 
Carlades  A.  12,  13  (R). 
Cariât  25.  zw  12,  Z.46;  47;  vgl. 
Cassanba  vgl.  Peiro.        [Peire. 
Castela  Cakilien  13,  68;  26,  3. 
Castelot  A.  12,  19. 
Castrasoritz  N.  12,  28  (R). 
Catala   Catalane  1,  27;  13,  58; 

15,  42;  /.  Catalana  35,  31  (R). 
Catalonba  39,  6  (R). 
Cembelis  N.  und  V.  32,  22;  35, 

11  (R). 
Centolb  d'Estarac  E.  zu  10,  Z.  10. 
Centols  N.  10,  24. 
Cestel   Cisterzienser   Biogr.  II. 
Cbales  A.  32,  31. 
Champanesa  f.  von  Cbampanes 

Eimvohner    der    Champagne 
17,  28  (R). 

Cbampanha  7,  63  (R). 
Cbanzis  A.  PI.  23,  41  (R). 
Charanta  21,  41  (R). 
Cbarles   N.  7,  70;   18,  21;  A. 

Cbarle  19,  23;   Charlo  5,  42. 
Chartres  A.  15,  36. 
Chastel  Airaut    E.    zu  V,    Z. 

40,  43. Chino  A.  4,  34  (22;;  Chinom  A. 
19,  29  (22J. 

Clarasvals  A.  3,  35. 
Clarenz  V.  5,  9. 
Coberlanda  6,  17  (22;. 
Colombier  A.  11,  20  (R). 
Comborns  N.  b,  1. 
Compenha  Compiegne  8,  66  (22;. 
Conbac  .4.  15,  35. 
Conrat  A.  20,  55;  A.  -z  20,  3; 

F.  -z  20,  8;  15,  22;  29,  36. 
Constanti  E.  zu  3,  Z.  2  etc. 
Coras  A.  21,  58. 
Corp  E.  zu  Y,  Z.  2  etc. 
Corrozana  35,  39  (22^. 
Cremona  4,  32. 
Crespi  A.  17,  44. 
Crist  A.  4,  51. 
Croissa  15,  26. 

1). 

Damiata  37,  31  (22;. 
Dijo  A.  10,  27  (R). 
Doais  A.  16,  13  (22;. 

Dordonba  21,  41;  39,  22  (/.') 
Durtz  vgl.  Gauceran. 
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E. 

Eleina  E.  zu  35,  Z.  3. 
Elis  A.  32,  27. 
Elis  de  Monfort  E.  zu  32,  Z.  5. 
Englaterra  7,  21  f.RÀ 
Engles  PL  JV.  und  A.  Engldnder 

6, 18;  8,  61;  II,  3;  III,  24  (E). 
engles,  -esa  a.  englisch  9,  5;  13; 

21;  29;   37  (aile  E);  17,  22; 
f.  17,  24  (2;. 

Engolesme  A.  5,  44;  25,  20;  JV. 
-s  5,  12. 

Faidida  32,  51. 
Fanjau  A.  35,  32  (E). 
Felip  4.  4,  61;  5,  41;  17,  23;  41;  V, 

12;  JV.  -s  16, 50;  18,  20;  19,17; 
20, 17;  40;  22, 41;  25;  51;  25, 5;  15. 

Finibus-Terra  A.  7,  12  (E). 
Flamencs  A.  PI.  Flamlànder  E. 

zu  17,  Z.  4. 
Flandres  A.  Flandern  E.  zu  10, 

Z.  9. 
Flandres  PI.  JV.  Flandrer  8,  68. 
Fois  A.  1,  41. 
Folcaus  JV.  14,  37. 

Engolmes  A.  7,  10. 

engolmesa  /'.  von  engolmes  17, 14  (E). 
engolmesi  a.  10,  23  (E). 
Henrics  JV.  17,  19. 
Espanha  7,  69  (E). 
Espanhol  A.  13,  20. 
Esparro  vgl.  Aramou. 
Essaudu  A.  17.  18. 
Estarac  vgl.  Centolh. 

F. 

Folheta  V.  36,  1;  37,  1;  15. 
Folquet  II,  46. 
Fons-Ebraus  JV.  13,  43  (E). 
Fraire  A.  14,  54;  II,  15. 
Frances  s.  PI.  JV.,  V.  und  A. 

7,55;  15,29;  22,41  (E);  25, 
31;    II,  6;   III,  33;    Francei 
PI.  JV.  17,  39  (E). 

frances,  -esa  a.  17, 10  (E)  ;  20, 45. 
Franza  7,  39;  50;  8,  66;  16,  36; 

17,  25;  25,  7;  26,  23  (E). 
Frederis  (statt  Frédérics)  JV.  23, 

49  (E). 

G. Galvanh  A.  Gavain  V,  21  (E). 
Gan  A.  Gent  8,  68  (E). 
Garlanda  6,  31  (E). 
Garsia  Ramitz  JV.  12,  37. 
Gasto  A.  10,  24;  JV.  -s  13,  27; 

25,  38. 
Gasto  de  Bearn   A.  E.   zu  5, 

Z.  26  und  10,  Z.  11. 
Gauceran  Durtz  A.  14,  57. 
Gauceran  vgl.  Raimon. 
Gavardas  JV.  5,  18  (E). 
Genoes  A.  PI.  ni,  48  (E). 
Gimel  A.  E.  zu  10,  Z.  7. 
(iisortz  JV.  und  A.  7,  40;  16,  38; 

17,  12;  19,  18;  22,  43. 
Golfier  de  laTor  i.  28,  59  (E). 
Gordo  A.  5,  2  (E);  vgl.  Guil- helms. 
Granhol  V.  5,  9  (E). 
Grecs  PL  A.  12,  63. 

Gronh  A.  V,  24. 
Guasco  PI.  JV.  1,11;  8,63  (E); 

III,  24;  A.  -s  5,  17;  6,  23. 
Guasconha  39,  39  (E);  50  (E). 
Guéries  JV.  17,  29. 
Guia  PL  JV.  Aquitanier  7,  25; 

8,  63. Guiana  III,  13. 
Guilhelm  A.  6,  13. 
Guilhelme  A.  und   V.  30,  51; 

V,  26. Guilhelme  Bertran  V.  30,  41. 
Guilhelms  de  Bergueda  JV.  E. 

zu  13,  Z.  31. 
Guilhelms   de   Gordo  JV.  2,  15. 
Guilhelms  de  Monmaurel  JV.  15, 

18  (E). 
Guios  JV.  27,  10  (E). 
Guiraut  de  Cabrera  A.  E.  zu  14, 

Z.  30. 

17* 
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Guiraut  de  Bornelh  Biogr.  IL 
Guis  N.  23,  39;  46  (R). 
Guisan  A.  8,  69. 

Guischarda  29,  14. 
Guiscliart  de  Beljoc  A.  E.  zu  29, 

Z.  7. 
1. 

Isembart  A.  17,  45;  20,  50. 
Iseutz  N.  lsolde  32,  37. 

Jaufre  de  Lizinha  A.  E.  zu  III, 
Z.9. 

Jaufres  N.  6,  33;  12,  23  (R); 
14,  37  (R)  ;  39,  49. 

Isla-Bochart  A.  5,  33  (R). 

J. Jesu  A.  20,  8. 

Johan  A.  V,  8;  31;  N.  -s  4,  62; 
Johan  ses  Terra  A.  7,  24  f  jR;. 

Juzieus  P/.  4.  Jitde  13,  40. 
L. 

Lana  35,  7  (R). 
Landa  6,  23  (R). 
Laraus  PI.  A.  13,  58. 
La  Rochela  E.  zu  V,  Z.  47. 
Laudu  .4.  4,  34. 

Lemotg'  4.  (Sfod£)  39,  49. 
Lemozi  A.  Limousin  7,  37;  10, 

19;  14,  26;  34;   N.  -s  23,  30 
(R);  V.  29,  1. 

Leinozi  PI.  N.  und  V.  Limou- 
siner  7, 44;  30, 11  ;  A.  35, 9  (R). 

Lena  34,  9  (R). 
Lieucata  37,  29  (R). 

Lizinha  A.  19,  13;  N.  -s  5,  25 

(R)- 
Loirenc  PI.  N.  Lothringer  8,  71. 
Lombardia  39,  41  (R). 
Lombart  A.  Lombardei  4,  30. 
Londres    N.    und   A.    22,    55; 

27,  16. Lozovics  N.  V,  25. 
Luc  vgl.  Aramon. 

M. 

Maeut  de  Montanhac  A.;  N.  -z 
E.  zu  28;  29;  32;  33. 

Maier  N.  35.  41. 
Mailoli  V.  38,  1. 
Maines  N.  8,  65. 
Malmiros  N.  24,  42  (R). 
Mancel  PI.  N.  14,  42;  Mancei  17, 

26  (R)  Beivohner  von  Maine. 
Manta  21,  21  (R). 
Manuals  N.  12,  58.  [Z.  5. 
Maria  de  Ventadorn  E.  zu  32, 
Marcha  E.  zu  LII,  Z.  15. 
Mariniers  V.  21, 64  ;  23, 41  ;  28, 56. 
Marquesa  E.  zu  14,  Z.  29. 
Marsas  N.  5,  20  (R). 
Martel  4.  14,  36  (R). 
Matafelo  A.  5,  40. 
Mauleos  N.  5,  26;  vgl.  Raol. 
Maurin  il.  28,  51. 
Melhau  (Millau)  A.  12,  13;  vgl. 

Amelh.au. 

Merlis  N.  15,  40. 
Mielhs  A.  30,  4. 
Mielhs-de-Be  N.  tmd  A.  30,  12 

(R);  32,  47. Mirabel  A.  5,  34;   14,  44  (R); 
15,  35  6R);  E.  zu  V,  Z.  32. 

Mirandol  A.  15,  25  fi^. 
Miranda  vol.  Tor. 
Molïerna  15,  17  (R). 
Mon  Albeo  A.  1,  38  (P). 
Monferran  4.  14,  43  (R). 
Monfortz  N.  5,  2. 
Monmaurel  A.  14  34  (R)  ;    voi. 

Guilhelm. 

Monpeslier  A.  11,  36  </.'>. Monsaurel  A.  6,  19. 
Montagut  ̂ .  1,  13  (R). 
Montanhac  E.  zu  3,  Z.  9. 

Moutausier  E1.  zit  33.  Z.  9. 
Mosterol  vql.  Berlais. 
Murola  AT.  21,  22  {R). 
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N. 

navar  a.  12, 40  ;  13, 67  (R)  ;  25, 27. 
Nil  A.  8,  59. 
Niort  A.  10,  7  (Pj. 
Nontron  4.  14,  32  (R). 
Norman  P7.  N.  7,  46;  8,  61  (R); 

14,  41. 

nonnanda  /".  von  noruiau  a.  6, 21  (R). 
Normandia  7, 39  (P.)  ;  34,  61  (R)  ; 

39,  20  (R). 
Nortensems  N.  21,  54. 
Nuoumerchat  A.  7,  40  (Pj. 

0. 
Oc  e  No  N.  und  A.  4,  60;  16, 43; 

52;  19,  2;  12;  28;  20,  43;  21, 
51  '  33   95. 

Orlei'  A.  '  OrZeaws  17,  33  (R). 

Ostasvals  A.  14,  43. 
Ot  A.  E.  zu  35,  Z.  2. 
Otho  v#£.  Bernart. 

P. 

Palerna  15,  64  (R). 
Papiols  7.  4,  57;  10,  83;  11,  50; 

17, 43;  19, 41;  20, 53;  21, 52;  22, 
49;  23, 49;  28, 61;  32, 71;  33, 93. 

Paris  Eriegsruf  23,  14  (R). 
Pans  N.  13,  27. 
Peire  N.  1,  40;  4.  13,  41. 
Peire  de  Cariât  N.  E.  zu  12,  Z.  47. 
Peire  Pois  N.  13,  49. 
Peiregorc  A.  (Lancl)  5,  3. 
Peiregors  A.  (Stadt)  2,  43. 
Peiregorzi  PI.  N.  Perigordiner 

10,  21  (R). 
Peiro  La  Cassanha  A.  23,  45  (.R). 

Peitau  A.  6,15;  6,  20;  15,  67; 
25,  34;  41;  28,  25;  35,  8  (R); 
39,  50;  V,  11;  N. -s  7,66;  13, 
59  (R);  25,  7.    Porto». 

Peitavi  PZ,  N.  14.  42;  a.  2,  46. 
Peiteus  A.  5,  33.    Poitiers. 
Persans  PZ.  4.  Pmer  21, 30  (R). 
Pinos  4.  14,  50. 
Pisa  PI.  N.  Pisaner  LTI,  48. 
Planel  vgl.  Raimons. 
Polha  Apulien  19,  24;  23,  58. 
Ponz  iV.  5,  24, 
Proenza  12,  19. 
Puoi-Guilhelm  V.  5,  9. 

Quitania  E.  zu  17,  Z.  21. 
R. 

Raimon  A.  14,  40  {R);U,  57 
fPj;  tf.  -s  4,  33. 

Raimon  Gauceran  4. 14,  49  (R). 

Raimons  d'Avinho  N.  10, 29  (R). Raimons  Berengiers  E.  zu  12, 
Z.  52. 

Raimons  de  Planel  38,  43. 
Rainier  A.  11.  52. 
Raucom  A.  19,  13  (R). 
Raol  de  Cambrais  A.  E.  zu  16, 

Z.  10. 
Raols  de  iiauleo  N.  E.  zu  5,  Z.  30. 
Rassa  7,  73;  11,  1;  14,  33;  28,  1; 

12;  23;  34;  45. 

Ravena  34,  22  (R). 
Richart  A.  2,  10;  53  (R);  6,  5; 

26;  20,18;  21, 19;  22,  42;  50; 
25, 19  ;  40, 42  :  V,  14;  N.  -z  3,  9 
(R);  13,  8;  15,  33;  20,  36;  22, 
44;  25,  8;  35;  46;  24,  4;  26,  5. 

Roais  N.  und  A.  16,  21;  21,  27 
(R);  34,  23  (R). 

Roam  A.  16,  26;  19,  19;  JV. 
Roans  21,  57  (R). 

Rocafort  A.  25,  40. 
Rochachoart  A.  32,  36. 
Rodes  A.  E.  zu  12,  Z.  47. 
Rois  vgl.  Peire. 
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Rornanba  23,  53  (R). 
Rosergue  E.  zu  12,  Z.  46. 
Rosiers  A.  14,  44. 

Saint  Aimon  A.  14,  47  (R). 
Saint-Astier  V.  5,  10. 
Saint  Jolian  A.  8, 14  (R);  Saint- 

Johan  (OrtJ  15,  36  (R). 
Saint  Launart  A.  2,  34. 
Saint  Marzal  A.  10,  36  (R). 
Saint-Sever  A.  25,  39  (R). 
Saint  Tomas  A.  II,  27  f-RJ- 
Saintonge  A.  7,  11. 
Sais  4.  16,  26  (R). 
Saissa  s.  f.  Sàchsin  34,  36. 
Salabier  A.  11,  34  (R). 
Saladi  A.  20,  4  fi^;  20. 
Sansonha  Sachsen  19,  24. 

S. 

Rossilhones  A.  12,  22  f.BJ. 

Rotgier  A.  19,  43;  A7,  -s  1,  39. Rotlan  A.  8,  47  (R). 

Sanso  .4.  12,  20;  N.  1,  42;  San- 
cbos  AT.  E.  zu  12,  Z.  57. 

Saragosa  28,  26  (R). 
Sarazi  A.  Sarazene  36,  9  (R). 
Savaric  de  Manleo  E.  zu  5,  Z.  30 

und  zu  V.  Z.  39  etc. 
Savarics  7.  V,  49. 
Savoia  20,  53;  36, 12  (beide  R). 
Segur  A.  5,  1  (R). 
Sevra  £.  zu  17,  Z.  8,  16. 
Sivrai  A.  5,  27. 
Sur  .4.  Tyrus  12,  15  fl?j;  21, 4-  9. 

Snsèst'A.  21,  54  (R). 

Talairans  A7.  2,  36;  3,  12. 
Talhaborcs  N.  5,  25. 
Talhafer  A.  5,  43;  N.  -s  14,  37. 
Tarantais  A.  16,  51  f  22/ 
Tarasco  A.  1,  37. 
Tartas  E.  zu  5,  Z.  28. 
Taunais  A7.  5,  26. 
Terra-Maior  A.  4,  15  (R). 
Tervagans  A.  21,  27  (R). 
Tiborc   de   Montausier   A.;   N. 

Tibors  E.  zu  33,  Z.  5  etc. 
Titagrava  21,  55  (R). 
Titbaut  A.  V,  28. 
Toartz  .4.  5   29. 
Toleta  Tolechb,  7  (R)  ;  12,  29. 

Tolosa   1,  13;   25,  21;   28,  25 

(R). Toisa  das  Gebiet  von  Toulouse 

12,  25. Torena  5,  2;  30,  51;  34,  18  (R). 
Tor  Miranda  6,  13  (R). 
Tomes  PI.  N.,  Eimvohner  von 

Tours  22,  32. 
Tors  A7,  und  A.  8,  65  (R)  ;  16, 

37  ;  V,  11  (R). 
Traïnac  A.  19,  42. 
Tristan  A.  15,  60  (R);  32,  38 

(R);  V.  -s  15,  65. Troia    1)    Troja  20,   48   (R); 
2)  Troyes  20,  50  f-R,/- 

Ugo  lo  Bru  A.  E.  zu  V,  Z.  8. 
Ugos  A7.  II,  42. 

Urgel  A.   14,  52  (R);  15,  42 

(R). 

Valei  (statt  Valeis)  .4.  17,  44 
(R). 

Valia  7,  33  f-ZU 
Ventadorns  A.  5,  1. 

Vezias  A.  5,  19. 
Vilainur  A.  12,  24. 
Vivia  A.  33,  40;   Vivia  de  Lo« 

nninba  .4.  E.  zu  2,  Z.  27. 
Y. 

Yrlan  PL  N.  Mander  8, 62  (R).      Yrlanda  6,  18  (R). 



Alphabétisées  Verzeichnis  der  Gedichte. 

1      Ail    T„™      •     /-r.     ,     ,  Nummer  Seite 
1.  Ai!   Lemozis  (Bartsch  und  erste  Auflaqe  1)  29  118 
2.  A-l  doutz  nuou  („  2)      .  16  g4 3.  Ane  no-s  puoe  („  3)    21  10, 
4.  Ara  sai  ieu  („  4)    '2Q  10g 5.  Ar  ve  la  coindeta  („  5)      .    .    .  oj. 
G.   Bel  m'  es,  quan  vei  („  7)    40  137 7.  Be-m  platz  lo  gais  (5.  233,  1;  II)     .    .  41  139 
8.  Be-m  platz  quar  tregua  („  8)    .'    23  108 9.  Cel  que  chamja  bo  („  10)    30  119 10.  Chazutz  sui  de  mal  („  9)    34  129 

11.  Cortz  e  guerras  („  11)   \    '    '  '      4  6G 
12.  Domna,  puois  de  me  („  12)   [  '    32  too 13.  D'un  sirventes  no -m  chai  („  13)    .....  6  70 14.  Folheta,  ges  autres  („  16)      .......  37  i33 
15.  Folheta,  vos  mi  pregatz  („  17)  .    .    .    .'    '    '  .'    36  133 16.  Gen  part  nostre  reis  G,  18)    H 
17.  Ges  de  disnar  no  („  19)    3- 

!■  Ges  de  far  sirventes  („  20)    3 

e  pantais  vei  („  22)    ni 

21.  Ieu  chan  que-1  reis  („  14)           '  7 
22.  Ieu  m'  escondisc,  domna  („  15)  ....    .  31 23.  Lo  coms  m'  a  mandat  („  23)    ! 
24.  Mailoli,  joglar  („  24)     .....'    .'    .'    '    "    '  38 Miei  sirventes  vuolh  far  („  25)  ...    .    .    [  26 

142 
131 
63 

19.  Ges  no  mi  desconort  („  21)    .......         10         73 20.  Guerr'  e  nantais  vei  (    99ï  ttt 
144 

72 

120 
59 

134 

113 
26.  Mon  chan  fenisc  („  26)  . 
27.  Moût  m' es  deissendre  („  28)  .    .    .    .    \\  ̂  

02 
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28.  Moût  mi  plat/  quan  (Bartsch  und  erste  Auflage  27)  IV  1 45 

29.  iS'o  puosc  mudar,  un  chantar  („  29)    19  101 
30.  Nostre  senher  somonis  („  30)    18  100 
31.  Puois  als  haros  enoia  („  31)    17  97 
32.  Puois  lo  gens  terminis  („  32)    12  83 
33.  Puois  Ventadorns  („  33)   5  68 
34.  Quan  la  novela  flors  („  34)    14  90 
35.  Quan  mi  porpens  (jB.  9,  19)   I  141 
36.  Quan  vei  lo  temps  (B.  81,  1;  I)    V  146 

37.  Quan  vei  pe'ls  vergiers  („  35)    13  87 
38.  Passa,  mes  si  son  („  36)    11  81 
39.  Passa,  tan  creis  („  37)    28  115 

40.  S'abrils  e  fuolhas  („  38)    33  124 
41.  Senher  en  coms  (,,39)    39  136 

42.  S'ieu  fos  aissi  senher  („  40)    25  111 
43.  Si  tuit  li  dol  („  41)   9  76 
44.  Un  surventes  fatz  („  43)     .    27  114 
45.  Un  surventes  on  motz  („  44)    2  60 

46.  Volontiers  feira  '(„  45)    22  107 
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Lebensbeschreibung    1 
Die  provenzalischen  Lebensnachrichten    54 
Politische  Sirventese    59 

Liebeslieder  (Canzonen)    115 
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Anmerkungen    153 
Glossar    221 
Verzeichnis  der  Namen    257 
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Druck  von  Ehrhardt  Karras,  Halle  a.  S. 



Verlag  von  Max  Niemeyer  in  Halle  a.  S. 

Romanische  Bibliothek. 
14.  Estoria,  La,  de  los  quatro  Dotores  de  la  Sauta  Eglesia. 

Die  Geschichte  der  vier  grossen  lateinischen  Kirchenlehrer,  in  einer 
alten  spanischen  Uebersetzuug  nach  Vincenz  von  Beauvais,  heraus- 
gegeben  von  Friedrich  Lauchert.    1897.    XIV,  443  S.     Jk  12  — 

15.  Gesta  Karoli  Magni  ad  Carcassonam  et  Narbonani.  Latei- 
nischer  Text  und  provenzalische  Uebersetzuug  mit  Eiuleitung  heraus- 
gegeben  von  F.  Ed.  Schneegans.     1898.    270  S.  Jk  8,— 

16.  Lope  de  Vega,  los  Guzmanes  de  Toral  6  corno  ha  de  usarse  del 
bien  y  ha  de  prevenirse  el  mal.  Commedie  Spagnuole  del  Secolo 
XVII.  sconosciute,  inédite  o  rare,  pubblicate  da  Antonio  Restori. 
Mit  1  Faksimile.     1899.    XX,  100  S.  Jk  3,0u 

17.  Adan  de  le  Haie  le  Bochu  d'Aras,  Canchons  und  Partures. 
herausgegeben  von  Rudolf  Berger.  Bd.  I:  Cauchons.  1900. 
VIII,  530  S.  Jk  12  — 

18.  Die  Lieder  des  Troveors  Perrin  von  Angicourt.  Kritisch 
herausgegeben  und  eirjgeleitet  von  Georg  Steffens.  1905.  XII, 
364  S.  Jk  8,— 

19.  La  vie  sainte  Pau  le  zum  ersteu  Maie  herausgegeben  von  Karl 
Grass.     1908.    LU,  79  S.  ^3,60 

20.  Kristian  von  Troyes,  Wilhelm  von  England  (Guillaume  d'Angle- 
terre).  Ein  Abenteuerroman.  Textausgabe  mit  Einleitung  heraus- 

gegeben von  Wendelin  Foerster.     1911.    XXXV,  92  S.     Je  2,40 
21.  Kristian  von  Troyes.  Worterbuch  zu  seinen  saintltchen  Werken, 

unter  Mitarbeit  von  Hermann  Breuer  verfasst  und  mit  einer 
literargeschichtlichen  und  sprachlichen  Einleitung  versehen  von 
Wendelin  Foerster.  (Im  Druck) 

—  Textausgabe.  Kristian  von  Troyes,  Yvain  (der  Lowenritter).  Text- 
ausgabe  mit  Einleitung.  Heransgegeben  von  Wendelin  Foerster. 
1913.    XXXI,  186  S.  J6  2,- 

Ausserdem  sind  zum  Druck  bereit  oder  in  Vorbereitung: 
Das  altfranzusische  Alexiusleben.  Zur  Einfiilirung  in  das 

Studium  des  AltfranziJsischen  bearbeitet  von  W.  Foerster. 
Das  altfranzosische  Rolandslied.  Kritische  Ausgabe  mit  Ein- 

leitung, Kommentar  und  Glossar  von  W.  Foerster. 
Gliglois.  Altfr.  Abenteuerroman,  nach  der  einzigen,  jetzt  zerstijrten 

Turiner  Ilandschrift  zum  1.  Maie  herausg.  von  W.  Foerster. 
Walter  von  Arras,  Heraklius.    Hersg.  von  W.  Foerster. 
Anthimus  und  andere  lateinisch-romanische  Texte,  fiir  Seminariibungen 

hersg.  von  W.  Foerster. 
La  nobla  Leyçon.  Kritische  Ausgabe  mit  einer  Einleitung:  Die 

Nobla  Leyçon  und  die  Waldenserfrage,  mit  Grammatik  und  Glossar 
von  W.  Foerster. 

Es  sollen  ferner  folgen:  Garuier  von  Pont  Sainte  Maxence. 
Cristal.  Laude  von  Saluzzo,  Turin,  Carmagnola,  Pieve  di  Cadore  und 

Udine.    Amadas  und  Ydoine  (nach  drei  llandsclirit'ten)  u.  a.  m. [Die  hier  friiher  angckiindigten  Jehan  von  Lançon  und  Jaufré 

erschcinen  in  der  Dresdener  Gesellschal't  fiir  romanische  Literatur.] 



Verlag  von  Max  Niemeyer  in  Halle  a.  S. 

Bibliothe.  a  Normannica.  Denkmàler  normanniscber  Litcratur  und 

Spraclie,  herausgegeben  von  Hermann  Suchier.  Bd.  1 — 8. 
1879—1911.     8.  Jk  74,10 

1.  Reimpredigt,  herausgegeben  von  Hermann  Suchier.  1879. 
LVI,  109  S.    Vergriffen.  ^K  4,50 

2.  Judenknabe,  Der.  5  griechische,  1 4  lateinische  u.  8  franzosische 
Texte.  Herausgegeben  von  EugenWol  ter.  1ST9.  XXV,  128 S.  Jé.1  — 

3.  Marie  de  France,  Lais.  Herausgegeben  von  Karl  YVarnke. 
Mit  vergleichenden  Annierkungen  vonReinhold  Kohler»  2.  ver- 
besserte  Auflage.    1900.    CLX,  303  S.  Ji  12  — 

4.  Encas.    Texte  critique  publié  par  Jacques  Salverda  de  Grave.  » 
1891.     VIII,  LXXIX,  465  S.  Jk  14,—  \ 

5.  La  Clef  d 'A mors.     Texte  critique  avec  introduction,  appendice  ; 
et  glossaire  par  Auguste  Doutrepont.     1890.    XLVI1I,  199  S.  ■ Jki\m 

G.    Marie   de  France,   Fabeln.     Mit  Benutzung   des   von  Ed.  Mail  i 
hinterlassenen  Materials  herausgegeben  von  Karl  Warnke.     189S.  ■■ 
XIII,  CXLVI,  447  S.  Jk  16—  i 

7.  Boeve  de  Haumtone,  Der  anglonormannische.   Zum  ersten 
Maie  herausgegeben  von  Albert  Stiniming.    ̂ 99.    VIII,  CXCVI,  ; 
279  S.  Jk  12,— 

8.  La  Chançiîn  de  Guillelme.    Franziisisches  Volksopos  des  XL  Jabr- 
himderts.    Kritisch  herausgegeben  von  Hermann  Suchier.     1911.  ' 
8.    LXXVI,  195  S.  Jk  5,— 

Barlaam  und  Josaphat.     Die  provenzaliscbe  Prosa-Redaktion  des  geist- 
lichen    Romans.      Nebst    eineni    Anhang    iiber    einige    dentsebe  ■ 
Drucke    des    17.  Jabrbunderts.     Herausgegeben  von  Ferdinand 

Heuckenkamp.     1912.     8.     VIII,  CIV,   155  S.  8  — 

Dichtungen,  Zwei  altfranzbsische:  La  Cbastelaine  de  Saint  Gille.  — 
Du  Chevalier  au  Barisel.  Neu  herausgegeben  mit  Einleitungen, 

Annierkungen  und  Glossar  von  O.  Schultz-Gora.  2.  neu- 
bearbeitete  Auflage.     1911.     kl.  8.     VIII,  210  S.  Jb  3,60 

Miiller-IVIarquardt,  Fritz,  Die  Sprache  der  alten  Vita  WandregiselL 
1912.     8.     XVI,  255  S.  ..*  8  — 

Zipperling.  Cari,  Das  altfranzôsische  Fablel  du  Vilain  Mire.  Kritisoher 
Text  mit  Einleitung,  Anmerknngen  und  Glossar;  dazu  Anhang 
mit  photographisoher  Reproduktion  eines  Teiles  der  zugrnnde 

gelegten  Handsohrift.     1919.    8.     IX,  224  8  7,— 

jiiucU  \i.n  Ehrhardl  Carras,  Halle  a.  S. 
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